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A. Allgemeine und physikalisclie Chemie.
J .  W ., S ir Jam es Johnestone Dobbie 1852—1924. Lebenslauf u. N acliruf des 

am 4. August 1852 in Glascow geborenen u. am 19. Jun i 1924 in Fairlie (Ayrsliire) 
gcatorbcnen Chemikers. (Proc. Royal Soc. London Serie A. 107. V I—V III.) B e c k e r .  

M. Busoli, D as i e In s tilu t fu r  angewandte Chemie der Unwersitat Erlangen.

J. G. F. Drace, Einige neue Darstellungen des periodischen Systems der Elemente. 
Einige neuere Schreibweisen des period. Systems, 3 spiralige, F r i e n d s  Perioden- 
kugel (Chem. News 130. 196; C. 1925. I . 2429) u. L o r i n g s  keilformiges System 
(Chem. News 127. 257; C. 1924. I. 2853) w erden beschrieben. A uf einen kleinen 
Irrtum  bei F r i e n d  (Vertauschung von B u. Be) w ird aufmcrksam gemacht. (Chem. 
News 130. 322—26.) I I e r t e r .

E. B iro n , Erscheinutigen der sekundaren PeAodizitat. D er grundlegenden 
Periodizitat des Mendelejewschen Systems uberlagert sich eine sekundSre Perio
dizitat: „in. U ntergruppen des period. Systems findern sieb mehrere Eigenschaften 
der Elemente u. ih rer Yerbb. mit regelmSiBig anwacbsendem At.-Gew. n icht regel- 
maBig, sondern period." So sind z. B. die SauerstoflVerbb. von F  u. B r weniger 
bestfindiger, ais die entsprechenden von Cl u. J . Eine genauere B etrachtung zeigte, 
daB der sekundaren Periodizitat nu r einige der durch K ontravalenzen (naeh Abegg) 
zusammengehaltenen Verbb. unterliegen. D a die Kontravalenzen in der rechten 
HSlfte des Systems, (5., 6., 7. Gruppe) stiirker sind ais irf^der linken, so sind auch 
die Beispiele der sekundaren Periodizitat in diesen G ruppen haufiger: die Penta- 
halogenide des As sind instabiler ais die des P  u. des Sb; die Bildungswarme von 
PjOs ist groBer ais die vou N20 3 u. von Ass0 3; ebenso die Bildungswarme von 
P20 6 aq. is t groBer ais die von N ,0 6 aq. u. As20 5aq.; die Bildungswarme von 
H3A s04 ist kleiner ais die von I i3P 0 4 u. von H 3S b04; von den Bildungswarmen 
des SOj aq., S e0 2 aq., TeO, aq. bezw. S 0 3 aq., SeOs aq., TeO„ aq. is t die der Se-Verb. 
in jeder T riadę die kleinste; das Beispiel der HC104, I IB r0 4, H J 0 4 vgl. oben. 
Eine gewisse Y erw andtschaft mit den Kontravalenzen haben die die B. von H ydraten 
u. Molekiilverbb. bedingenden Krafte. DemgemaB findet sich in diesen Verbindungs- 
klassen die sekundSre Periodizitat ein: H B r-2 H sO schm. bei hoherer Temp. ais 
seine Cl- u. J-A naloga; die Losungswarm e des H B r ist groBer ais die vou HC1 u. 
H J. V ielleieht damit im Zusammenhang steht die T atsache, daB die festen AsCla, 
AsBra, A sJ3  die sekundare Periodizitat aufw eisen, nicht aber die fl.: im K rystall 
wirken dieselben K rafte wie in den MolekUlverbb. In  Komplexverbb. tritt die 
sekundare Periodizitat auch bei Alkalimetallen auf: die Loslichkeit der Kb-Salze 
der Sauren H a[Me(S04)a]-6 H sO (Mc =  N i, Co, Z n, Cu) ubersteigt die der K- u. 
der Cs-Salze (vgl. U r b a i n  et SIĆKĆCHAIy, Introduction A. la  chimie des compleses, 
S. 464). SchlieBiich sind auch die Viscositat u. die atomare D ichtigkeit vou Ne, 
K r u. N t hoher ais die ihrer N achbarn (He, As, Xe). Von den unmittelbaren ato- 
maren Eigenschaften h a t sich eine ais sekundar period, herausgestellt. Bezeichnen 
v l u. v i die DifFerenzen der Schwingungszahlen in T ripletten der Spektra u. A  das 
At.-Gcw. des Elementes, so sind vJA *  u. v i jA 1 fur S groBer ais fur O u. Se, v J A 2

(Ztschr. f. angew. Ch 8. 533—36.) J u n g .
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fur Se kleiner ais fur S u. T e (vgl. R u d o r f , Physikal. Ztsclir. 4. 285 [1903]). 
(Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 47. 964—88. 1915. Petrograd.) B i k e r m a n .

G. P o w arn in , Uber die Werłigkcit der Eleniente und die Komplexverbindungen. 
Vfs. Lehre grundet sich auf folgende Postulate: 1. E infaehe V alenzbindungeu sind 
in der T at aus zwei polaren Bindungen zusammengesetzt. 2. Die polaren Yalenzcn 
eiues jeden Atoms siud untereinander niclit gleich. Beispiel: I I  hat eine groBere 
positive Ladung ais negative, was durch das Symbol ~ H ++ gekennzeichnet w ird;

H a sieht dann so aus: J | .  3. Die punktiert gezeiehneten Bindungen,

dio also halbierten gewohnlichen Bindungen gleicbkomm en, liabeu die Fiihigkeit 
des Oszillierens, wie das Gleiehgewiebt I. ^  II. d a rtu t; dadurch werden die Eigen- 
sebaften der konjugierteu Doppelbindungen crklarlich. 4. Yier- u. seehsgliedrige

K  K
IIC—  CII IIC — CII ___> ' ___

IL i! I: N— 1C<- N = r C '>Co<'C = = N '> C = :N
!>H, H aC . CHa I n  k  k

Ringe stehen im Zusammenhang mit den W ernerseben K oordinationszahlen. So 
muB z. B . [Co(CN)JK., wie Formel III . gesehrieben werden. W c g e n  der ubrigen 
Bcispiele vgl. Original. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 47. 217—62. 501—28.
1915.) B ik e r m a n .

T h. de  D onder, A ffm itd t. (Ygl. B u li.  Acad. roy. Belgique, Classe des sciences
[5] 8 . 197; C. 1923. I. 633.) Ais „spezif. Affinitut“ bezoichnet Vf. den Differential- 
ąuotient der eharakterist. Funktion (der freien Energie bei V  =  const. u . T  —  const., 
des thermodynam. Potentials bei p  =  const. u. T  —  const.) naeh dem betrachteten 
Param eter. Sie is t nur vom Zustande des Systems abhiingig, n ich t aber yon der 
im System verlaufenden Rk. Mit H ilfe des Begriffes der spezif. Affinitiit kann die 
Regel von L e  C h a t e l i e r  allgemein abgeleitet werden. (C. r. d. 1’Acad des sciences 
180. 1334—37.) B i k e r m a u .

P. W a ld e n , Yergangenheit und Gegenwart der Stereocłiemie. V ortrag. (Natur- 
schaften 13. 301—12. 331—36. 352—59. 376—84. Rostock.) P f l Oc k e .

W . Ś w ię to s ław sk i, Uber die Beziehung zioischen den GleichgewichtsJconstanlen 
in der fliissigen und gasformigen Phase. (Vgl. Roczniki Chcmji 4. 220; C. 1925. 
I. 2354.) A uf G rund thermodynam. Oberlegungen w urde eine allgemeine Gleichung 
abgeleitet, welche die A bhangigkeit der Gleichgewichtskonstanten in der gasformigen 
Phase K a von derjenigen der fl. Phase K c:

jr  "i 7f ’h .  ' V  7 'X  =  K  . . . .  z i zt ■ ■ . . <
* K J *  K J " ' _____ z ^ z i f ? -------

ausdrUckt. — Dabei entsprechen die Buchstaben JiT, K rj . . . K y' K %' . . . dem Yer- 
haltnis der D ichten yon Fil. dci, dc, u. D am pf dp i , dpt der rcinen Komponenten

, K t  =  usw .; z L, z2, z xr, z ,/ . . .  . sind bestimmt durch die Be-
di>,

ziehungen: 2T, =  , K t =  - - - i r 1- ,  wo Ce u. Ct die abs. Konzz. jeder
i ii

Komponento in beiden betrachteten Pliasen ausdriickcn (g/cem). — Im Falle eines 
idealen Systems konnen die z-W erte aus der Form el: =  1 /ut ■ JS n , za =  1 (yt ■ 2±n
usw. errechnet werden. In diesem Falle nimmt die Gleichung, welche die Be- 
zichungen beider K onstanten ausdruckt, folgende G estalt an:

K ”' K " '  . . . . i \ n‘ «,"»
K , =  K c

K i ”1' K i ”1' . . . .
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d. h., in dieseni F alle  ist K t fK , —  Konst. (Roczniki Chemji 4 . 240—50. 1924. 
W ara cha u, Techn. Hochsch.) T en n en b au m .

N. T anzow , Uber die Michiung sponłaner TJmwandlungen. Vf. modifiziert die 
Ostwaldsclie Stufenregel: Is t der D am pfdruck der Substanz p, dic Temp. ł, so ent- 
steht zuniiebst aus dcm K iirpcr A  derjenigc von allen moglichen K urpom  B , dcsacn 
(d p jd  T)n die Bcdingung erfiillt (dpjd T)A — ( d p l d T ) JS —  Minimum. D er Dif- 
ferentialquotient d p / d  T  hat also eine A rt T ragheit. Die Entsteliung des mono- 
klinen Schwefels aus der Sehmelze, die der Ostwaldschen Stufenregel w iderspricht, 
stimmt mit Vfs. Theorie iiberein. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 48. 1654—58.
1916. Petrowsko-Rasumowskoje.) B ik e r m a n .

J . N. B ró n sted , Z ur Theorie der chemischen Reaktionsgeschwindigkeił. II . (I. vgl. 
Ztschr. f. physik. Ch. 102. 169; C. 1923. I. 562.) Eine z. B. bimolekulare Rk. 
vollzieht sich durch Yfi^mittlung eines krit. K om pleses: A - j - B ^ X * = ? C - \ - D ,  
worin X  den krit. Komplex bedeutet. FUr dic Gcschwindigkeiten h bcider zu X  
fiihrenden Rkk. gilt —  k l -f il -aA aB u. h% =  k ^ - ^ - a ę  • aD, worin u. k2 von 
der Rk. abhfińgige, vom Medium unabhiingige K onstanten, (jx u. /?._> yom Medium 
abhiingige Grofien, a die Aktivitiiten bedeuten. D a nun aA • a nla c • aD =  K„ eine 
vom Medium unabhSngige G leicligewichtskonstante ist, u. da { j j f y auch K n 
glcich ist, so folgt nach Vf., daB ^  =  {H2, d. h. daB daa Medium au f die beiden 
Rkk. gleichen EinfluB ausubt. Dies w ird erkliirlich, indem man annimmt, daB der 
MediumeinfluB sich in Beeinflussung des beiden Rkk. gemeinsamen Komplexcs 
auswirktó Man kann also, um das Zusammenhfingen des {i mit X  liervorzuhebcn, 
(j =  l / f x  setzen, woraus die 1. c. abgeleitetc Formel h —  k-cA -cB ■ f A ■ f B /  f x  
folgt. D ie bisher betrachteten Anderungen des Mediums w aren aber nu r gering, 
z. B. durch einen Salzzusatz bew irkt; beim U bcrgange zu einem anderen Losungsm. 
muB sich auch k  andern. Man kann nun k  ais ein Prod. kR • ki f  auffassen, wenn 
kR r e a k tio n s - , kM m e d iu m s a b h S n g ig  ist. K a a b e r  b le ib t  sich auch hicr glcich. Daraus 
folgt, daB kM fu r alle Rkk. gleich is t; es is t ein „kinet. Mediumkoeffizient“ , dessen 
Best. moglicli ist, sobald man A nderungen von f x  aussclialtet. — Im  iibrigen

■ polemisiert Vf. gegen B j e r r u h  (Ztschr. f. physik. Ch. 108. 82; C. 1924. I. 2665) 
u. C h r is t ia n s e n  (Ztschr. f. physik. Ch. 113. 35; C. 1 9 2 5 .1. 325.) (Ztschr. f. physik. 
Ch. 115. 337—64. Kopenhagen.) B i k e r m a n .

P. L asarew , Uber die Iiinetik  photochemischcr Reaktionen. Gleichungen fur 
un- u. um kehrbare photochcm. Rkk. bci konstanter, period., monochromat. u. 
zusammengesetzter Belichtung, bei Ggw. von Frem dkorpern, in dunnen u. dicken 
Scliichten. (Buli. Acad. Sc. Pćtersbourg [6] 1919. 239—54.) B ik e rm an .

L eo n id  A n d ru ssc tł , Uber die thermische Dissoziation des Calciumcarbonats und 
die Differentialmethode. II . (I. vgl. Ztschr. f. physik. Ch. 115. 273; C. 1925. I. 2278.) 
Nach Vf. sind die groBen Unstimmigkeiten filterer Messungen des therm. Zerfalls 
des C aC03 (die Angaben schwanken zwischen 812 u. 1100u fu r die Dissoziations- 
temp.) in der H auptsache au f m angelhaft definierte Temp.-Yerhaltnisse sowie auf 
unberticksichtigte Spuren von flUchtigen Verunreinigungen zuriickzufuhren. Durch 
A nbringung w eiterer Verbes3erungen an der friiher (1. c.) beschriebenen App. u. 
unter E inhaltung der dortselbst angegebencn Methode gelingt es Vf., die erwiihnten 
Fehlerąuellen im wescntlichen auszuschalten, so daB fiir die G esamtheit seiner 
Messungen, die sich auf gefiilltes C aC03, Marmor, K alkspat sowie yerschiedcn her- 
gestellte CaO erstrecken, die beobachteten W erte der Dissoziationstempp. um weniger 
ais 2° schwanken. — Die Rk.-Gescliwindigkeiten erweisen sich ais abhangig von 
der Verteilung der festen P hasen , dem W arm eausgleich, dem Diffusionsvorgang, 
dem Feuchtigkeitsgrad u. der KorngroBe der Substanz, was in  der Nahe des Gleich-
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gewiclitspunktes 8 0  stark in Erscheinung tritt, daB die eigentlichen Mengenyerhiilt- 
nisse der festen Phasen eine untergeordnete Rolle spielen. D ie Gleichgewichts- 
bedingungen bei der Assoziation sind fiir CaCOs u. CaO — gleichyiel, welcher 
H erkunft — ident., womit die Annahme von Zwischenprodd. hinfallig w ird. — 
Ein Diagramm veranschaulicht die Temp.-Abhiingigkeit der Dissoziations- u. Asso- 
ziationsgeschwindigkeit bei einem COj-Druck von 764 mm H g u. im Temp.-Bereicb 
660—900°. Es is t zu bemerken, daB unm ittelbar nach kurzer Dissoziation die Asso- 
ziationsgescliwindigkeit eine bedeutcnde Exaltation aufweist. Vf. heb t ais beson- 
deren Vorzug der Differentialmethode nochmals hervor, daB sie erlaubt, uberhaupt 
Rk.-Geschwindigkeiten zu messen, u. daB diese Messungen bei kleinen Mengen, 
scliwer dissoziierbaren Substanzen wie M ineralien bei beliebigen Druck- u. Temp.- 
Bedingungen m it groBer Genauigkeit ausgefiihrt werden konnen. Die Dissoziations- 
isochore yerlfiuft im Bereich 779—1175° absol. nach der Gleichung:

log p  =  —8731IT  — 0,000866- T  +  1,75 log T  +  6,0808 
in D bereinstim mung mit der Nernstschen Nfiherungsformel. Dagegen is t die Gultig- 
keit der yereinfachten Formel au f ein bedeutend kleineres In teryall beschrfinkt: 
bereits in einer Entfernung von 50° von der Temp. T  ergeben sich Diskrepanzen 
von 25—50°/o der MeBergebnisse zwisclien Beobachtung u. Rechnung. — U nter 
Benutzung der D aten von E u c k e n  (Ztschr. f. physik. Ch. 100. 159; C. 1922. III. 
348; Ztschr. f. Physik 29. 1; C. 1924. II. 2783) u. M i e t h i n g  (Diss. Berlin 1914, 
Abhandl. der D eutschen Bunsengesellsch. N r. 9) fiir die Mo^wiiirmen yon COs , CaO 
u. CaC03 berechnet Vf. die w ahre chem. K onstantę der Kohlensfiure zu i  =  1,035 
u. die w ahre Dissoziationswfirme des CaCOs beim absol. N ullpunkt zu Q —  41450. — 
Aus einer durch Extrapolation auf den U m fang 20—2000° erw eiterten Tabelle der 
Dissoziationsspannungen des CaCO„ sei h ier nu r der W ert 760 mm H g fiir 882° 
herausgegriffen. (Ztschr. f. physik. Ch. 116. 81—96. Berlin, Univ.) G o l t e r m a n n .

M. C en tn e rszw er und B. B ruźs, Zerfallsgeschwindigkeit fester Stoffe. I. 
Geschwindigkeit der Dissoziation des Magnesiumcarbonats. D ie Substanz (MgCOs) 
w ird in einem Ni-Schiffchen in ein auf die Dissoziationstemp. yorerwfirmtes Rohr 
eingeschoben, die L uft aus dem Rohr durch C 02 yertrieben, das R ohr an ein 
Manometer angeschlossen u. die Geschwindigkeit der Druckzunahme gemessen. 
Bezeichnet man das pro Min. zum Zeitpunkt t entwickelte CO,-Vol. durch J ,, so 
•wurde bei 395° gefunden: log nat J ,  =  log nat J"0 — 0,0145 t, d. h. eine Gleichung 
der monomolekularen Rk. — Die Verb. M g0-M gC 03 (vgl. Ztschr. f. physik. Ch.
114. 237; C. 1925. I. 1392) wurde bei 452, 460 u. 462° untersucht; die Konstanten 
■waren: 0,00414 bezw. 0,0108 bezw. 0,0179; der Temperaturkoeffizient der Rk. 
betrfigt also 4,3, was die G eschwindigkeit ais eine chem. — keine Diffusions- 
geschwindigkeit — kennzeichnet. — Bei 487° wurde der Zerfall von 3M g0-M gC 03 
untersucht. Die G eschwindigkeitskonstante w ar 0,0120. D er Temperaturkoeffizient 
w ar 3,2 (im Bereiche 470—487°). — Vorverss. mit naturlichem Magnesit ergaben 
den Temperaturkoeffizient (zwischen 416 u. 426°) gleicli 3. (Ztschr. f. physik. Ch.
115. 365—76. Riga, Univ.) B ikerm a n .

E r ic h  M u lle r  und D ie tr ic h  J a n e k , Potenłiometńsche Verfolgung der Redukłion
von Jodat und Perjodat durch Jodion. (Vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 141. 111; 
.C. 1925. I. 825.) Vff. yerfolgen die R k.: J O /  +  6H ' +  5 J ' =  3 J S +  3 H ,0  (1) 
potentiom etr. D ie Spannungen wurden gegen die Normalkalomelelektrode gemessen. 
20 ccm einer etw a K JO a-Lsg. w urden bei wechselndem Zusatz yon 2-n.
HC1, nachdem immer auf ein Yol. yon 45 ccm aufgefiillt wurde, mit ’/ ,0-n. K J-Lsg. 
titriert. Bei den Verss. mit nu r 1 u. 3 ccm HC1 tritt nu r ein Potentialsprung auf, 
bei groBerer HCl-Konz. treten 2 Spriinge auf, u. zwar w acbst der erste mit steigen- 
der HCl-Konz., der zweite fallt. D er erste Sprung liegt bei 3/s des nach Gleichung 
(1) notigen K J-Y erbrauchs. In  der 1. Phase spielt sich die R k.:
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JO a' +  2 J '  +  6 H - - f  3C1' =  3JC1 +  3H 20  (2) 
ab, in der 2. die R k.: 3JC1 -(- 3 J ' =  3 J 2 -f- 3C1' (3). In  schw efelsaurer Lsg. 
spielt sich nur Rk. (1) ab , u. die E rgebnisse, dic inncrhalb w eiter Grenzen unab- 
hangig von der H2S 0 4-Konz. sind , sind hier sicherer. — Bei der umgekehrten 
Titration von Jodat in Jodid in salzsaurer Lsg. w ird der Potentialsprung mit 
steigender HCl-Konz. yerringert u. schlieBlich unkenntlich. T itrie rt man uber den 
Sprung hinaua, so verschw indet die braune F arbę des J  u. die griine des JC1 tritt 
auf; ein zweiter Sprung entspricht dem Ende der Rk. (2). Auch in diesem Falle 
ist die T itration in  schw efelsaurer Lsg. der in salzsaurer vorzuziehen. — Bei der 
Red. von Perjodat durch Jodion nach: J O /  -j- 7 J ' -f- 8 H ‘ =  4 J a -f- 4 H ,0  (4) 
tritt nur nach A blauf dieser Rk. ein Potentialsprung au f, einzelne Phasen lassen 
sich dabei also n icht unterscheiden. In  konz. salzsaurer Lsg. treten  wie beim 
Jodat 2 Sprunge au f, j ^ n  denen einer der Jodchloridbildung entspricht. Die um- 
gekehrte T itration von Jod id  mit Perjodat verlauft wie beim Jodat. (Ztsclir. f. 
Elektrochem. 31. 200—206.) J o s e p u y .

E ric h  M u lle r  und D ie tr ic h  J tm ck , Potentiometńsche Yerfolgung der Jłeaktion 
zwischen Chlor und Jodion. (Vgl. vorst. Ref.) Bei der potentiometr. T itration von 
Chlorwasser mit K J-L sg. treten 2 Potentialspriinge auf, der zweite liegt bei dem 
von der R k.: 2 J '  -f- CI2 == J 2 -j- 2 Cl' (1) verlangten K J-V erbrauch, der erste bei 
'/e dieser Menge. Demnach verliiuft die Rk. in 2 Stufen:

a) 3 Cl, +  J' +  3 H aO =  J O / +  6HC1 
b) J O / +  5 J' +  6HC1 =  3 J2 +  3 H aO +  6 Cl'.

Dadurch,, da6 in einer bis zum ersten Sprung titrierten Lsg. kein Chlor, aber J O /  
nachgewiesen -werden konnte, w ird dieses Reaktionsschem a bestiitigt. Bei Ggw. 
von HC1 treten 3 Sprunge auf, der erste bei ‘/e> der zweite bei 1/1 der nach (1) 
notigen KJ-M enge, der dritte am Ende dieser Rk. In  Ggw. von II2S 0 4 verlauft 
die T itrationspotentialkurye wie bei A bwesenheit von Saurc. Bei der umgekehrten 
Titration wird auch in , schw efelsaurer Lsg. JC1 gebildet, h ier treten 2 Potential-
sprunge auf. (Ztschr. f. Elektrochem. 31. 206—9.) J o s e p u y .

G eoffrey  N . R id le y , Katalytische Effekte le i der Oxalat-Pcr»ianganatreaktion. 
Die G eschwindigkeit der" Rk. zwischen Oxalsaure u. K M nO i w urde unter ver- 
schiedenen Bedingungen gemessen. Sie stieg mit der Temp. u., wenigstens bei 
niedrigeren Tempp., wenn ein elektr. Strom durch die Lsg. geleitet wurde. W urde 
der Siiure vor Beginru der Verss. M nS04 zugesetzt, so w ar die G eschwindigkeit der 
Rk. ca. 6 mai so groB wie ohne diesen Zusatz. Augenscheinlich w irk t also Mn" 
katalyt. Theoret. A uswertung der Verss. fiilirt zu dem  SchluB, daB sowohl das
M n '-łon  ais auch das undissozierte M nS04 die Rk. katalysieren. Die W rkg. des 
elektr. Stromes wird in der verm ehrten Bewegung der M n"-Ionen gesehen. (Chem. 
News 130. 305—6.) H e r t e r .

W . T im o fe je w / G. M /uchin und W . G u rew itsch , Die Neutralsalzwirkung a u f  
die Reakłion zwischen Eisenchlorid und Zinnehloriir. Nach der Theorie von BrO n- 
STEDT (Journ. Americ. Chem. Soc. 44. 877; C. 1922. III . 467) muB die Geschwin
digkeit der Rk. zwischen PeCl3 u. SnCl2 sowohl von der Konz. der reagierenden 
Ionen wie von der Konz. zugesetztcr Neutralsalze erheblich beeinfluBt werden. 
Diesc Rk. verliiuft nach N o y e s  (Ztschr. f. physik. Ch. 16. 561) in der speziell gc- 
wShlten VerdUnnung von 0,0625 g-Aquivalentcn pro L iter trimolekular. Zusatze 
von NaCl, KC1, N H jCl, BaCl2 u. CdCl2 beschleunigen die Rk. u. zw ar innerhalb 
einer gewissen Grenze unter E rhaltung der Trim olekularitSt. D as MaB der Be- 
schleunigung (ZusStze in aquivalentcn Mengen) ist gleich fiir NaCl, KC1, NH,C1, 
doppelt so groB fu r BaCls , wShrend CdCl, der hier angedeuteten GesetzmSBigkeit 
nicht folgt. A uf allc Falle scheint die beschleunigende W rkg. m it der Ionenladung 
in Zusammenhang zu stehen. W ird  der Zusatz von NaCl uber das 2,5fache (ge--
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messen stets in 0,0625 g-Aquivalenten) gesteigert, so vcrschlechtcrn sieli die Kon- 
stanten der dritten Ordnung, wogegen sieli die der zwoi ten yerbessern. BetrSgt der 
Zusatz yon NaCl z. B. 46,8, so schwanken die W erte  von C3 um 855% , die von 
C., jedoeli nur um 30°/0- Vff. kommen nun zu der Uberzeugutfg, daB die beobach- 
tete Trim olekularitiit der Ek. nur ein sclieinbarer Effekt ist, u. daB ilire eigentliclie, 
bimolekulare N atur erst in konz. Salzlsgg., w o naeli B r On s t e d t  (1. c.) die kinet. 
Anomalien der Ionenrkk. yerschwinden u. auBerdem die H ydrolyse der reagierenden 
Substanzen bedeutend lierabgesetzt is t, zur Beobaehtung gelangen kann. — Der 
Temp.-Koeffizient is t unterhalb 15° kleiner ais oberhalb dieser Temp. u. wird durch 
Salzzusatze yerriugert. (Ztsehr. f. physik. Ch. 115. 161—76. Charków-Ukrainę, 
Phys.-chem. Lab. f. wissenscli. Forsehung.) G o l t e r m a n n .

P . L asa rew , Untersuchungen iiber die Molekularphysik. I. IJbcr eitie Beziehung 
zwischen der Elastizitatsgrenze und der atomaren Konzentration. Die ElastizitSts- 
grenze der Metalle ist proportional N b‘', N  die Anzalil der Atome im eem. Die 
Bezieliung stimmt ungeftilir fiir Ag, Au, Pt, Pd, Fe, ist auf Pb  u. Cu unanw endbar. 
Sie w ird theoret. begriindet, wenn man die interm olekularen Kriifte proportional 
der atomaren Konz. u. einer — fiir allc Metalle gleielien — Potenz der inter- 
molekularen Entfernung voraussetzt. (Buli. Aead. Se. Petersbourg [6] 1919. 
1005—6.) B ik e rm an .

E. Moles, Die internationale Atomgewichtstabelle fu r  1925. Geschiehte der 
Kommission u. ilirer Ver6ffentlichungen. D ie 1925 ersehienene At.-Gew.-Tabelle 
(vergl. Journ . Americ. Chem. Soc. 47. 597; C. 1925. I. 2281) enttiiuscht den Vf. 
so stark, daB er schreib t: „In  dem zweiten Bericlit, den die internationale Komission 
fiir die Elemente veroffentlicht u. der die A t.-Gew.-Tabelle betrifft, bemerkt man 
eine erhebliche Anzalil von Liicken u. Irrtum ern, die n icht zu rechtfertigen sind, 
u. die den E indruck erweeken, daB der von der Kommission eingesehlagene W eg 
w eder der w issensebaftliehste nocb der i n t e r n a t i o n a l s t e  ist. Lueken werden fest- 
gestellt bei den Elementen Antim on, B or, W ism ut, Brom, Kohlenstoff, Chlor, 
Fluor, Germanium, WasserstofF, Jod, P latin, Kalium, Silicium, Sehwefel, Yttrium. 
Erhebliche Irrtum er werden beim Kohlenstoff, Seliwefel u. WasserstofF auf- 
gedeekt". (Annales soc. espanalo Fis. Quim. 23. 164—71. Madrid. Labor. de 
Invest. Fis.) W . A. B o m .

Jo h n  R . L ew is , JJie Viscositiit von Fliissigkeiten, die Gase gelost enthalten. 
Mit einer modifizierten Form des Oshyaldschen App. w ird die Viscositiit der Lsgg. 
von SO, in CClt , Chlf., A ., CS,, Heptan, B zl., Toluol, X ylo l u. in Aceton-Wasser- 
gemisehen, von CZ* in CC14 u. von H tS  in Chlf. u. Aceton fiir verseliiedene Gas- 
konzz. bis zur SSttigung bei A tm ospharendruek u. 25° gemessen. Vf. beschreibt 
ferner ein geschlossenes Viscosimeter vom gleielien Typus, das die Unters. der 
Lsgg. von Gasen unter D ruck gestattet u. bestimmt Viscositiit u. Fluiditiit der 
Mischungen von fl. SOs mit Aceton, A., Bzl., Toluol, CC14 u. Metliylalkohol mit
0—100°/0 S 0 2. Die D. derselben Systeme w ird mit einer A bart des Binghamschen 
Pyknom eters ermittelt. Die Fluiditat-Konzentrationskuryen fiir S 0 2 in Bzl., Toluol 
u. CCI, sind fast geradlinig, dagegen fiir die Methylalkohol-Aceton- u. A.-Lsgg. 
stark gekrum m t; in den beiden letzten Fallen tre ten , vielleicht infolge B. von 
Oxoniumsalzen, Minima auf. Die Yiscositat der mit S 02-Gas gesiitt. Fil. stimmt 
m it der aus fl. SOs bereiteter Gemisehe gleichen SOs-Gehalts iiberein. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 47. 626—40. Madison, Wisconsin.) K r o g e r .

A. L. H e r r e r a ,  Darstellung to n  Mikrophotographien, welche kanjokinctische 
Figuren in  Metaformaldehydkrystallen zeigen. (Vgl. Atti R. Accad. dei Lincei, Roma 
[6] 1. 5; C. 1925. I. 2382.) Beim Vermisclien von 5 ccm Formaldehyd m it 2 ccm 
H3S 0 4 (D. 1,005) u. Stehenlassen der Mischung im Essiccator erscheinen naeh drei



1925. II. A . A l l g e m e i n e  u n d  p h y s i k a m s c h e  C u e m i e . 515

bis vTier Tagen K rystallc , dio iin allgemeinen die Eigenschaften der fl. K rystalle 
zeigen. D ie K rystallc von zellformigem Ausselien sind zum Teil in der Teilung 
begriffen (Abbildungen im Original). Es handelt sieli zweifellos nm Aldolisierungs- 
u. Polym erisationsprodd. des Form aldehyds. (Atti B. Acead. dei Lineei, Boma [6]
1. 364—67.) Zandek .

A. S c h u b n ik o w , AbhangigJceit der Wachstumsgeschuńndigkeit krystallinischer 
Flachen von der Knjstallgrdfie. A uf den Bodeu einer Krystallisicrschale m it warmer, 
warm gesfitt. A lann lsg. werden im reguliiren Seehseck 6 mogliclist gleiehformige 
Alaunkrystiillehen von mogliclist Yerschiedcncr GroBe gelegt u. sieli selbst iiber- 
lassen. Die W aelistum sbedingungen waren also fur alle Keime — abgesehen von 
ihrer GroBe — gleich; die Differenz der W achstum sgcachwindigkeit v muBte also 
sofort den EinfluB der KrystallgroBe dartun. Um v  zu bestimmen, w urden dic 
Keime vor dem Yers. u. nacli 8-tiigigem Befinden in der ubersStt. Lsg. gewogen;

ł —  3 —

waren die Massen bezw. a u. b, so g ib t ]/& — \ a  die v an. In  78 Fallen aus 100 
war v groBerer K rystalle groBer; betraclitet mau nur K rystallc von selir verschie- 
dener GroBe, so ist der Prozentsatz noeh bober. — E s sind folgende Erkliirungen 
dcnkbar: 1. ist die Loslicbkeit kleiner K rystalle groBer; dieser Umstand spielte aber 
bei den Verss. wolil nu r eine untergeordnetc Rolle, weil selbst das kleinste Kry- 
stallehen 1 mg wog; 2. ist die Oberfliiche groBerer K rystalle starker durch Bisse 
usw. vergroBert, ais die der kleinen; 3. cnthalten groBere K rystalle relativ mclir 
Einschlusse, weswegen ilire Gewichtszunahme zu groB ersclieint. Die beiden letzten 
U rsachen ' sind hier wohl im Spicie, dic Ilauptursachc ersiebt aber Vf. im durch 
Stoffablagerung am K rystall hervorgerufenen Konzentrationsstrom, der einem um 
so geringeren B cibungaw iderstand begegnet, je  breiter cr ist, also je  groBer der 
Krystall. (Buli. Acad. St. Pćtersbourg [6] 1919. 1135—42. Moskau, S ch an jaw sk i-  
Univ.) B ikebm an.

N . T anzow , U bei- die M clitung freiwilliger K rystallisation und chemisclier Re- 
aktionen. Vf. stellt den Satz au f, daB von allen freiwilligen Verfinderungen die- 
jenige zuerst u. am leichtesten eintritt, welche die geringste A nderung der Entropie 
vcrursacbt. G cpriift w ird der Satz an den G leichgewiehten: Smon ■%= Srhorab , 
ZnS04 • 7H jO  Z nS04 • 6H sO , N iS 04 • 6 H ,0  (griin) N iS 04 -6 H s0  (blau) u. 
N iS04 -711^0 ^  N iS 04 -6H .j0 . Zur K rystallisationsanreguńg w ird StoB u. elektr. 
Strom zwischen P t-E lek troden , m it dem zu untersuchcnden Metali iiberzogen, 
angewandt. Es ergibf sieb , daB ober- u. unterhalb der U m w andlungspunkte, bei 
Schwefel 96,5° zunaehst nur monokliner Schwefel auskrystallisicrt, bei ZnSOj (39,0°) 
ZnSO.,-BlIjO, bei N iS 04'7 H s0  (53,3°) N iS 04-6H 80  (griin). D er Satz w ird aucli auf 
chem. Rkk. iibertragen. (Journ. Buss. Phys.-Chem. Ges. 55. 342—67. 1924. Petrowsker 
Landw. Akad.) - T aube .

P. L asarew , Untersuchungen iiber die Theorie der Losungen. Vf. bercchnet die 
Kriifte, die auf ein an einer Phasengrenze liegendes Mol. von den Moll. der beiden 
Phascn einw irken; dic zwischen jedem  Molekiilpaar w irkende K raft is t eine un- 
bekannte aber konstantę Funktion der Entfernung u. besteht aus zwci Gliedern, 
dereń eines der DE. des Mediums verkchrt proportional, deren zweites davon un- 
abhangig ist. D a ein fester K orper jedes Mol. an seiner Oberflache mit einer 
seiner atomaren Konz. proportionalen K raft anzieht, u. da die atomare Konz. der 
Ilarte proportional ist, so muB die Losliehkeit fallen, wrenn die H arto der Substanz 
ansteigt. (Buli. Acad. St. Petersbourg [6] 1919. 207—14.) B ik k r m a n .

C. J . B ro ck m an , Der Mechanismus des Dissoziationsvorganges in  Losung. Der 
allgemeinen Ansicht, daB Sauren usw. in wss. Lsg. in  ihre Ionen zerfallen, die 
wieder hydratisiert werden konnen, stellte zuerst K e n d a l l  (Journ. Americ. Chem. Soe. 
39. 2303; c .  1918. I. 1111 u. spater) die Theorie gegenuber, es handle sich im



516 A . A l l g e m e i n e  u n d  p i i y s i k a l i s c h e  C h e m i e . 1925. II.

G-egenteil um eine Solyationierung des W .,  der sich auch W e r n e r  („Neuere An- 
8chauungen“) u. W a s h b u r n  (The Principles o f Physical Chemistry, S. 292) an- 
schliefien. Auch Vf. hiilt diese A uffassung fur richlig; er fuhrt folgende GrUndo 
dafiir an : Auch starkę Sauren sind in konz. Zustand se lw ach  dissoziiert, erst bei 
Yerd. mit W . werden sie gu t leitend. H„ u. 0 ,  verbinden sich unter dem EinfluB 
des elektr. Funkens auch bei Ggw. von W . nur, wenn dies Verunreinigungen, meist 
Sauren enthalt. B a k e r  (Journ. Chem. Soc. London 121. 568; C. 1922. II I . 1077) 
hat gezeigt, daB sich bei starkem  Trocknen die E igenschaften yieler K orper stark 
iindern. Bei vielen Verbb. ist der K rystallw assergelialt stark von der Krystalli- 
sationstemp. abhiingig. Einen hohen G rad von Sicherheit w iirde die H ypothese 
annehmen, wenn der Nachweis gelange, daB unter geeigneten Bedingungen, alle 
K orper mit K rystallw asser krystallisieren konnen. (Chemistry and Ind. 44. 501—2. 
A thens [Georgia], Univ.) H e r t e r .

I. Z w e ig ló w n a , Uber das Gleichgewicht in  Losungen von isomorphen Salzen 
Vf. untersuchte die Losliehkeit von Mischkrystallen der Zus.: (NH,)aMg(S04)a-6H aO 
u. (NH4)aFe(SO,)a-6H aO bei 0 u. 6°. Diese Salze sind in allen Verhaltnissen unter- 
einander misehbar, was aus den Losliehkeitskurven zu erselien ist. — Die chem. 
Zus. von M ischkrystallen untersclieidet sich n icht besonders stark von der chem. 
Zus. der Lsg., trotzdem die beiden Salze in yerschiedenem MaBe 1. sind. Die 
Einw. der Temp. au f die Losliehkeit der M ischkrystalle ist gering. Die Bezichung
c,/x, u. c4/:ra (wobei c, Konz. von Mohrsehem Salz (1) in Lsg. in g-mol.; c, Konz. 
des Mg-Salzes (II) in g-mol.; die Menge von I  in M ischkrystallen in Mol.-°/0,

die Menge von I I  in Mischkrystallen in Mol.-°/o bedeutet) bleibt unyerSndert,
d. h. die GroBe des Mol. in krystallinem  Zustande ist dieselbe wie in einfachem
Mol. Aus den Unterss. schlieBt V f., daB die R etgersche Hypothese von der 
ProportionalitSt zwischen den physikal. E igenschaften u. chem. Zus. von Misch
krystallen sich auch au f die Losliehkeit derselben bezieht. (Roczniki Chemji 4. 
331—41. 1924. Lwów, Univ.) T e n n e n b a u m .

N. T anzow , Loslichkeiten der Krystallhydrate des schwefelsauren Nickels.' U nter- 
sucht w erden die Loslichkeiten des griinen N iS 04-6H a0  u. des blauen K iS 04-6H a0. 
D as grttne H ydrat w ird durch K rystallisation von bei Zimmertemp. ubersiitt. 
N iS 04-Lsgg. gew onnen, das blaue durch einen schwachen Strom zwischen ver- 
nickelten P t-Elektroden in der obengenannten Lsg., wobei zunSchst grunes H ydrat 
ausfiillt, sich aber spater vollstiindig in das blaue umwandelt. — Die Loslichkeiten 
sind: Blaues H ydrat bei 20° —40,09, bei 30° —43,56, grunes H ydrat bei 20° —44,37 
bei 30° —46,56 in 100 Teilen W . D araus berechnen sich die Temperaturkoeffizienten 
der Losliehkeit d s l d ł  30° fu r N iS 04-6H a0  (blau) —0,49; N iS 04-6H a0  (griin) —0,24; 
die UbergSnge N iS 04 -7 H a0  N iS 0 4 • 6 H 20  (blau) zu 31,55° u. N iS04 *7H a0  
N iS 04 -6 H 20  (griin) zu 36,7°. (Journ. Russ. Phys.-C hem . Ges. 55. 335—41. 1924. 
Petrow sker Landw. Akad.) T a u b e .

A. D oroschew sk i und W . F rie d m a n n , Uber die Verteilung des Losungs- 
mitłels unter die gelosten Korper. IV. Leitfahigkeit der Sauregemische. (Vgl. D o r o - 
s c h e w s k i  u. D w o r z a n c z y k , Journ . Russ. Phys.-Chem. Ges. 46. 1676; C. 1915.
II . 116; V I. v g l .  D o r o s c h e w s k i , Journ . Russ. Phys.-Chem. Ges. 49. 408; C. 1923.
II I . 1335.) Vff. bestimmten die Leitfahigkeit der wss. Lsgg. von IIC l -)- U NO ,,
Eg. - f -  Propionsaure, Eg. -] -  Bultersaure, Eg. - f -  Yaleriansaure , Propionsiiure -j-  
B uttersSure, PropionsSure -f- ValeriansUure, ButtersSure -}~ ValeriansSure. Die 
Ergebnisse bestatigen die H ypothese von D o r o s c h e w s k i , wonach sich das Losungsm. 
un ter die gel. Stoffe gemaB ilirer chem. M. verteilt. (Journ. Russ. Phys.-Chem. 
Ges. 47. 1615—26. 1915.) B i k e r m a n .

E . H . A rc h ib a ld  und L. T. H a lle t t ,  Die Loslichkeiten von Bubidium- und  
Casiumchloroplatinat in  Wasser. D urch Behandlung von Pollucit m it h. konz. HCl
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wurde aus der Lsg. nach der Fiillung von Fe u. Al mittels N lIjO H  durch Einengcn 
CsCl m it den Chloriden der iibrigen Alkalimetalle verunreinigt erhalten. Zur 
Reinigung w urde das Salz in W : gel., die Lsg. verd. u. Jod  zugefiigt, bis fast zum Kp. 
erhitzt, ein Strom von reinem Cl2 durchgeleitet bis zum Versehwinden des J 2. Beim 
Abkiihlen sehieden sich blaB orangefarbene K rystalle von Ciisiumdichlorojodid ab. 
Das m it k. W . gewaschene Salz w urde getrocknet u. so hoch erhitzt, daB es sich 
zersetzte u. J 2 frei wurde. Das zuriickgebliebene CsCl w urde nochmals ais Dichloro- 
jodid gefiillt u. w ie beschrieben behandelt u. so ein reines Salz erhalten. — RbCl 
wurde durch Umsetzung von Rb^SO* m it BaCl, erhalten u. ebenfalls von K  u. N a 
iiber das Dichlorojodid gereinigt; vom Cs w urde es ttber das saure T artra t gereinigt, 
das zu C arbonat gegliiht wurde, welclies w ieder in RbCl ubergefiihrt wurde. Aus 
den Chloriden wurden die Chloroplatinate hergestellt, die auf ihre R einheit durch B e s t 
des P t u. Cl gepriift wurden. Die Loslichkeitsbestst. wurden so ausgefiihrt, daB eine 
gewogene Menge Salz ($35—0,5 g) in 100 ccm W . gel. wurden, die Lsgg. bis zur 
Sattigung im Therm ostaten gelassen u. dann der Bodenkorper der gesfittigten Lsg. 
naeh schneller F iltration im Goochtiegel u. W asclien mit k. verd. HC1 getrocknet 
u. gewogen w urde. Die Verss. w urden zwischen 0° u. 100° in Intervallen von 10° 
Yorgenommen. L oslichkeitskurven sind gezeichnet. Rb2PtC la is t m ehr ais dreimal 
so 1. wie Cs^PtClu- Bei 0° losen sich in 100 g W . 0,0137 bei 20° 0,0283, bei 100°
0,3340 g RbsPtCle bei denselben Tempp. losen sich 0,0047, 0,0086 bezw. 0,0915 g 
Cs2PtCl6. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47 .1314—18. Vancouver [Can.], Univ.) J o s e p h y .

C arlo  S a n d o n n in i, Einige physikalisch-chemische Eigenschaften der Gemische 
von W asser und Aceton. E inige physikal. Eigenschaften von Gemischen von W. u. 
Aceton w urden gemessen. 1. Spezif. Wiirme zwischen 14 u. 20". Die gemessenen 
W erte sind allgemein groBer ais die nach der Mischungsregel berechneten.
2. Mischungswiirme. Die K urve zeigt ein Maximum fu r die Zus. ca. 35°/0 Aceton 

650/„ W . 3. Spezif, Gewicht. D ie gemessenen W erte sind durchw eg hoher ais 
die berechneten. 4. Visęositfit. D ie K urve zeigt ein Maximum fiir die Mischung 
mit ca. 40°/0 Aceton. 5. Obcrfliichenspannung zwischen 23 u. 27°. D ie gemessenen 
W erte sind kleiner ais die berechneten. Die Oberfliichenspannung des Acetons
wird durch Zusatz von w enig W . n u r w enig erhoht, wiihrend die Oberfliichen
spannung von W . durch Zusatz von w enig Aceton sofort erheblich heruntergedruekt 
wird. — Aus den Unterss. folgt die W ahrscheinlichkeit der Existenz einer Mol.- 
Terb. aus W . u. Aceton. D ie gemessenen Masima entsprechen allerdings keiner 
stocliiometr. Zus. Nach der Mischungswiirme wiire die Zus. 1 Aceton -f- 6,1 W ., 
nach der Y iscositat 1 Aceton 4,7 W . (Atti R. Accad. dei L incei, Roma [6] 1.
448—53. Padua, Univ.) ZANDER.

A. S m ita , D er E in  fiu fi intenswer Trocknung a u f innere Gleichgewichte. (Vgl. 
Chem. W eekblad 21. 594; C. 1925. I. 929.) Vf. weist darau f hin, daB er die Baker- 
schen (Journ. Chem. Soe. London 123. 1223; C. 1923. III. 1334) Ergebnisse schon vor 
L e w i s  (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 2836; C. 1924. I. 851) durch anfangliche 
Yerschiebung des inneren Gleichgewiehtes u. F ixierung dieses Zustandes bei inten- 
siver Trocknung erkliirte u. diese Annalime durch eigene Yerss. an S 03 u. P 20 6 
bestiitigen konntc. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 794—95. Amsterdam, Lab. fur 
anorg. u. allg. Chemie.) K rO g b r.

Jo h n  H . Y o e , U ber trocknende Agenzien. E in idcales Trockenm ittel muBte 
folgende Eigenschaften aufw eisen: 1. hohe W irksam keit — rapide W asseraufnahm e;
2. hohe Kapazitiit =  A bsorption einer moglichst groBen Menge \V .; 3. es muB 
auch bei hoherer Temp. wirksam sein; 4. es muB sich leicht regenerieren lassen; 
5. es darf n ich t zShfl. w erden; 6. es d a rf keine Rinnen bilden; 7. es muB sich bei 
der W asseraufnahm e kontrah ieren ; 8. es muB neutral sein; 9. es muB billig sein. 
Vf. diskutiert an H and der L iteraturangaben eine Anzahl Trockenmittel in  bezug
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auf ihre W irksam keit (Punkt 1) u. ordnet sie nach Abnahme dicscr Eigenschaft in 
folgende Reihe ein: P 20 5, Mg(C104)s, Mg(C104)2 -f- 311*0, geschm. KOH, A120 3, 
H aS 04, MgO, geschm. NaOH, CaBr2, CaO, granulicrtcs CaCU, gcschm. CaCls, ZnCl„ 
ZnBr„ C uS04. Mg(C104)s scheint sehr em pfehlcnswcrt zu sein (vgl. W lLL ABD  u. 
S m i t h , Journ . Americ. Chem. Soc. 44. 2255; C. 1923. I. 287), es besitzt hohere 
Kapazitiit ais P s0 j,  w ird n ich t ziihfl., kann regeneriert w erden u. ist neutral. 
Ahnliches gilt fur A1S0 ,  (vgl. F lSH E R , F a u s t  u . W a l d e n , Journ . Ind . and Engin. 
Chem. 14. 1138; C. 1923. II . 216). (Chem. News 130. 340—43. Virginia, Univ.) L b .

G. C arobb i und V. C a g lio ti ,  Uber die Niclitexistenz des Boppclsulfats M nK s 
(SO|)4. Beim Zusammenschmelzen von IC2S 0 4 u. M nS04 entstelit entgegen den 
Angaben des Schrifttums nicht von K2(S04)2, sondern stcts Jf2S 04. (Rendi-
conto Aecad. Scienze Fis. e Mat. [3] 30. 62—65. 1924. Sep.) G r i m m e .

E d u a rd o  Y ito r ia , Die katalytisclic Hydriei-ung. Zusammenfassender Vortrag. 
Yf. gibt einigc eigene Erfahrungen. E r reduziert die katalyt. Metalle Ni, Cu, Co, 
F e in einer „thermokatalyt. Kammer" bei 350, 300, 400 bezw. 450° auf Porzellan- 
seherben oder A sbest (aus Nitrat). E s w erden hauptsachlich die A rbeiten aus der 
Schule von S a b a t i e r -S e n d e r e n s  besprochen, sehr eingehend die V erss., aus 
yegetabil. u. animal. Ólen petroleumithnliche Stoffe herzustellen. (Anal. A boc. quim. 
A rgentina 12. 405—20. 1924.) W . A. R o t u .

G eorg  K a b , Uber den E influp  von Gasbeladungen bei Platinkatalyse. Vf. er- 
zeugt durch kombinierte E lektrozerstaubung u. -entstaubung. in  reinen Gasen von 
Atmospliiirendruck an geeigneten Elektroden tiberziige von Pt-M ohr, dessen katalyt. 
K raft er nach MaBgabe, ob u. in welchem Tem p.-Gebiet es wss. Ameisensaure zer- 
setzt, bestiinmt. E s zeigt sich, daB Pt-M ohr den Zerfall der Ameisensaure um so 
kraftigcr katalysiert, je  weniger Hs es von der Zerstiiubung her cnthiilt. W ird  in 
reinem H2 zerstfiubt u. fiir dessen Entfernung aus dem Mohr n ich t gesorgt, so re- 
sultiert ein aueh bei 100° inaktivcs P rodukt. W ie H s yerhiilt sich CO, N2 dagegen 
indifferent. Die Entfernung von H a u. CO erfolgt auBer durch H erauspum pen 
spontan, sobald das Mohr m it Os in B eriihrung kommt. D urch E inhaltung eines 
passenden H 2-Druckes am Mohr (4 mm) muB jedoch Sorge getragen w erden , daB 
diese V erbrennung nicht so heftig  yerliiuft, daB durch ZusammenschweiBen der 
P t-Partikeln  eine Inaktiyierung durch Oberfliichenyerkleinerung erfolgt. Nimmt 
man noch hinzu, daB einerseits auch bei geringer Beladung des Mohrs mit II2 bei 
gleiclizeitiger yolliger Fernhaltung yon O, eine wenn auch erst bei 100° sich 
auBernde A ktiyitat besteht, andererseits bei Zerstaubung in Os-haltiger Atmosphiire 
ein — weil osydiert — yollkommen inaktiyes Mohr erlialten w ird , so scheint die 
Rolle des 0 2 bei der P t-Iia ta lyse — (wie 0 2 yerhiilt sich 0 3) — hierm it eine er- 
schopfende K larung erfahren zu haben. — Die Messung der Einzelpotentiale yon 
H j-bespiilten Moliren gegen Am eisensaure bezw. verd. H aS 0 4 ergib t ausnahmslos 
eine V erschiebung des Potentials inaktiyer u. yergifteter Mohre nach edleren 
W erten. (Ztschr. f. physik. Ch. 115. 224—32. K arlsruhe, Techn. Hoehscli.) G ltm .

A j. A tom struktur. R adiochem le. Photochem ie.
H a w k sw o rth  C ollins, Die Struktur von Barium . A uf G rund yerschiedener 

physikal. Konstanten seiner Verbb., wie relatives Vol., BildungswUrme, Losungs- 
w arm e, H ydratationsw iirm e, N eutralisationswarm e u. magnet. Rotation wird dcm 
B a  die atomare Zus. CaTi2 zugeschrieben. (Chem. News 130. 307—10.) H e r t e r .

J e a n  J a c ą u e s  T r i l la t ,  Untersuchung von Feltsiiuren und von Dicarbonsiiuren 
mittels Rontgensirahlen. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 280; C. 1925. I. 
1940.) E ine Lsg. yon einer Fettsiiure in A. liiBt auf reiner Glasoberflache nach 
dem Verdunstcn des A. eine in zur Glasoberflache senkrechter R ichtung so gut 
orientierte Fettaaureschicht, daB sie nach der Drehkrystallm ethode yon B r a g g
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untersucht werden kann. Man erhfilt vollkommen scliarfe Linien noch mit 1 fi 
dicken Schiehten. Die Gitterabgtiinde sind: Stearinsaure (CI8) 39,1 A, Palmitinsaure 
(C15) 35,13 A, M yrisłinsaure (C,,) 31,14 A, Laurinsiiure (C„) 27,24 A, Caprinsaure 
(C10) 23,30 A, Caprylsaure (Cs) 19,30 A. W ie ersiclitlich, steigt der G itterabstand 
mit je  2 CII2 um einen konstanten B etrag (3,94—4,00 A). Einc konstantę GroBe 
fiir C2H 4 findet man auch beim Vergleieli der G itterabstande von D icarbonsSuren: 
Bcrneteinsaurc (C4) 4,5 A , Adipinsdure (C0) 7,0 A, Korksaurc (C„) 9,3 A, Scbacin- 
saure (C10) 11,4 A; hier betriigt sie 2,1—2,5 A. Zwei Dicarbonsiiuren m it ungeraden 
KohlenstofFzahlen gaben: Pim elinsawe  (C7) 7,6 A, Azelainsdure (C0) 9,6 A. Die 
DifFerenz ist w ieder 2 A , die Differenzen gegen die benachbarten Homologen mit 
gerader Kohlenstoffzahl sind aber n ieb t g le ich ; ein jedca C-Atom in der Kctte 
muB also zu einem N aclibar niilier steli e n , ais zum zweiten. (Vgl. M u l l e r  u .  

S u e a r e r ,  Journ. Chem^Soe. London 123. 3156; C. 1924. I. 892 u. friiliere Mit- 
teilungen.) — Die yerw endete W ellenlange w ar K a des F e (1,92 A). (C. r. d. 
1’Aead. des sciences 180. 1329—32.) B ik e r m a n .

S. T a n a ta r  und E . B u rk s e r , Z ur Fragc iiber die Korpuskelnaussendung bei 
chemischen Jleaktionen. (Vgl. Journ . Russ. Phys.-Chem. Ges. 45. 1; C. 1913. I. 
1321.) Eine Ionisation der L u ft wurde w ahrend folgender Bkk. beobaelitct: 
KłFe(CN)„ H 20 2 in W . (seliwaclic Ionisation), NH3 -(- IIC1 in der L u ft (stark), 
NH3 u . H N 0 3 im D am pf (schwach), N H 3 -f- C 02 im D am pf (scbwach), N H 3 +  S 0 2 
im Dam pf (merklicli), S -)- 0 2 (stark), Zn -f- H 2S 0 4 (stark), Zn-Staub +  30n/oig. 
H20 2 (starły), CaC2 -f- W . (stark), Na-Amalgam -f- W . (mittel), KNOs -f- N H 4C1 in 
W. (stark),! HCOÓH +  H2S 03 in W . (merklicli), Ca +  W . (merklicli), NaOH in 
W. A l (stark)-, Zers. von (NH4)aCr20 7 beim Gliiben (selir stark), K3FeCN0 +  
B a02 in W . (mittel). (Joiirn. Russ. Phys.-Chem. Ges. 47. 956—58. 1915.) B ik e r m .

P . L a sa re w , Uber die Theorie der elekirodenlosen Eniladung in  Gasen. Es 
werden Formeln fiir die Ionisation u. die Fluorescenzhelligkeit der Gase bei der 
elektrodenlosen E ntladung abgeleitet unter den Voraussetzungen, daB die Zahl der 
ionisierten Atome der Gesamtzahl der Atome u. der Fcldstśirke proportional u. daB 
die Molisation der lonen cin monomolekularer Y organg ist. (Buli. Acad. St. Pdters- 
bourg [6] 1919. 127—32.) B ik e r m a n .

I. I . T hom son , Strahlung von Gasen, durch welelie Elektroncnentladungen vor 
sich gehen. Vf. fiihrt eine Reilie von Verss. aus, welcbe mittels ycrscliiedener 
Methoden den Nacliweis erbringen, daB innerlialb des Gasraums einer von elektr. 
Entladungen durchsetzten llolire bei niedrigem G asdruck eine durebdringende 
Strahlung enteteht. E s ergibt sieli, daB die Frequcnz derselben bedeutend lioher 
ais irgend einc der cliarakterist. Stralilungsfreąuenzen des Gases is t; so lassen sieli 
z. B. beim D urchgang von 1500 Volt Elektronen dureli I I2 Ronłgenstrahleu von einer 
1500 Volt entspreebenden Frequenz nachweisen. D as Spektrum der Strahlung 
scheint kontinuierlich !zu sein u. seine Maximalfrequenz proportional m it der Energie 
der Elektronen zu yerschieben. Ein Teil dieser Strahlung wird von Gasen stark 
absorbiert: z B. w ird ein Teil von 2—3 cm L uft bei 0,1 mm H g-D ruck absorbiert. 
Eine derartig  starkę Absorption spricht dafiir, daB das Vol., innerlialb dessen die 
Energie einer S tralilungsart dieses T yps konzentriert ist, groB er'als das cines Mol. 
des Gascs sein muB. Vf. weist nach, daB die S trahlung von einer polierten Metall- 
oberflSche reguliir reflektiert w ird, der M asimalbetrag der reflektierten Strahlungs- 
intensitiit betrSgt etw a 5% . Yf. entwiekelt einen mathemat. Ansatz fu r die Energie- 
verteilung des kontinuierlichen Spektrums, welches beim D urchgang von Elektronen 
durch ein Gas entsteht. (Philos. Magazine [6] 49. 761—86.) F r a n k e n h u r g e r .

N. S se ljak o w , Prufung des Gesetzes von Bunsen und Roscoe an Rontgenstrahlen. 
Eine pliotograph. P latte  (von I l f o r d , Markę „X -R ay“) w urde durch Rontgenstrahlen 
eines Coolidgerohres in yerschiedenen Abstiinden belichtet. Die Intensitatsanderung
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des Strahlenbundels mit dem A bstand von der Rohre wurde mittels cines Elek- 
troskops bestimmt, so daB die Intensita t J  der auf die P latte fallenden Strahlen be- 
kannt war. Es ergab sich, daB die Schwflrzung der P latte  dem Prod. J ■t proportional 
w ar (t die Belichtungszeit), daB also das Bunsen-Roscoesche Gesetz giłltig ist. Die 
extremen W erte von J  verhielten sieh wie 52 :1 . (Buli. Acad. St. Pćtersbourg [6] 
1919. 747—50. Moskau, Phys. Inst.) B ik e rm an .

W m . H . W atso n , Untersuchung der Absorpłion iibereinandergelagertcr Rontgen- 
strahlen. Vf. schliefit aus dem plotzlichen Anstieg der Absorption von X-Strahlen 
dureb A l bei tTberschreitung einer gewissen „wirksamen" Freąuenz, daB entweder 
die „wirk8amen“ S trahlen  eine voriibergehende Umwandlung des Al in einen 
Zustand hoheren Abaorptionsycrmogens herbeifiihren oder daB, analog den Wilson- 
sehen Ergebnissen an Ns , Metallatome bei gleichzeitigem Auftreffen gentigend harter 
P rim arstrahlung die betreffende charakterist. S trahlung starker absorbieren. Verss., 
diese Annahmen durch Absorptionsm essungen an Al u. Ag  bei U berlagerung von 
Strahlen yerschiedener W ellenliinge zu bestiitigen, w aren erfolglos. (Proc. Roy. 
Soc. E dinburgh 45. 48—58.) K r Og e r .

W ill ia m  H a m ilto n  M c Y ic k e r ,  Jo s e p h  K e n n e th  M arsh  und A lfred  
W a lte r  S te w a r t , Teslalumineszcnzspektren. V. Einige mehrkernige Kolilenwasser- 
stoffe. (IV. vgl. Journ . Chem. Soc. London 125. 1743; C. 1924. II . 2571.) Es 
werden die Spektren von m ehrkernigen KW -stoffen untersucht. D ie Zalilen sind 
in A.-Einheiten angegeben. — Diphenyl, Kp.759 253,8—254>4£.^jSchwaches, kontinuier- 
liches (kont.) Spektrum 2890—3900, sehr diffuse Banden bei 3025 u. 3130. — Di- 
phenylmethan, Kp.745 261,0—261,8". Kont. Sp. von 2673—3900, sehr diffuse Banden 
bei 2736 u. 2812. — Triphenylmcthan, kont. Sp. von 2730—4390, undeutliche Banden 
bei 2820 u. 3010. — Dibenzyl, F . 53,4°, kont. Sp. von 2700—4300, hellerer Teil von 
3390—3950. — Stilben, Kp.744 305,0—307,5°, kont. Sp. von 3100—4680. — Tolan, 
F . 60°, kont. Sp. von 2915—4745. — Fluoren, F. 112", starkes kont. Sp. von 2900 
bis 4900, Banden bei 2990. — Acenaphłhen, F. 93,5°, starkes kont. Sp. von 2953 bis 
4650, diffuse Banden bei 3064, 3172, 3207, 3353 u. 3523, bei lflngerer Belichtung 
im Sichtbaren Banden bei 5540, 5875, 6100 u. 6370. — Anłhracen, F . 216°, sehr 
starkes kont. Sp. von 3240—5050, Intensitatsmax. zwischen 3650—4450, diffuse 
Banden bei 3247, 3414—44, 3462, 3617, 3642, 3688, 3820, 4055 u. 4285. — Phen- 
anthren, F. 96,2", starkes kont. Sp. von 2960—4800; 2960—3430 scbwach, 3430 bis 
4800 stark , Banden bei 2971, 3430, 3635, 3682, 3819 u. 4046. — Naphtanłhracen,
F. 159°, kont. Sp. von 3360—4920, besonders stark 3810—4920, Banden bei 3500, 
3635 u. 3810. — 1-Methylnaphlhalin, K p.J03 243,5—244", sehr starkes kont. Sp. von 
3000—4500, IntensitStsmax. 3210—4000, diffuse Banden bei 3115 u. 3210, sehr 
schwach bei 3162. — 2-M ethylnaphthalin, F . 34°, sehr starkes kont. Sp. von 3000 
bis 4700, diffuse Banden bei 3165 u. 3310, desgleichen ein Emissionsgebict im Sicht
baren mit Banden bei 5890, 6030 u. 6400. — 9-Phenylfliwren, F . 145", starkes kont. 
Sp. von 2900—4200, sehr undeutlichcs B and bei 3025.— 9-Phenylanthracen, F. 156°, 
sehr starkes kont. Sp. 3550—4960, undeutliche Banden bei 3770, 3930 u. 4155. — 
1^,3,4,5,6,7,8-Octahydroanthracen, F . 71,6°, kont. Sp. von 2835—3800, undeutliche 
B anden bei 2835,- 2900 u. 2940, desgleichen ein B and im Griinen bei 4860. — 
Reten, F. 97,5", starkes, kont. Sp. von 3250—4700, keine Banden. Es werden an 
H and dieser Resultate Tabellen zusammengestellt, die den EinfluB der einzelnen 
Atomgruppen auf Intensitat, L ange u. Bandenreichtum der Spektren veranschaulichen. 
(Journ. Chem. Soc. London 127. 999—1006. Univ., Belfast.) T a u b e .

G. K o rsch n n  und K . R o li , Absorptionsspektren des Pyrrols und seiner Derivałe. 
Vff. publizieren nunm ehr auf russisch u. unter H inzufiigung der Yersuchstabellcn 
eine bereits nach Buli. Soc. Chim. de France (C. 1923. III. 1019) wiedergegebene 
Arbeit. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 55. 253—74. 1924.) T a u b e .
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F re d  Y les und M ad e le in e  Gex, Uber die Uliraviolettabsorption einiger ais ultra- 
violetłe Indikałoren angesprochener organischer Sauren in  Funktion zur Wasserstoflionen- 
konzentration. Bei A nderung der [H '] iindert. sieli das ultrayiolette Absorptions- 
spektrum mancher Substanzen, wie das sichtbare der iiblichen Indikatoren. Be- 
zeichnung: rp (A, A,) =  das Verhliltnis der Absorptionskoeffizienten fUr zwei W ellen- 
lSngen A u. A,. (p (260,273) der Oxalsaure ist eine verwiekelte Funktion der [H-]; 
es gelingt, das K urvenstiick von pn  =  0,2 bis 8 zu erklaren, indem man das Gleich- 
gewicht zwischen der undissoziierten Siiure, den Anionen Ca0 4", HCaO /, NaCaO / 
u. dem Mol. (NaOOC), betrachtet; diese B etrachtung geniigt zur Erliiuterung der 
estremen Kurventeile nicht. Die AbhSngigkeit des rp (273,261) der Benzoesaure von 
der [H-] is t gleielifalls so kompliziert, daB man zur Annahme von fiinf Substanzen 
im Gleichgewicht genotigt ist; nu r das Kurvenstiick zwischen ca. p jj =  4 bis 8 
(vom R eferent nach der A bbildung geschStzt!) kann man mittels der drei iiblichen 
Bestandteile (Siiure, Salz} SSure-Ion) erklaren. DaB das Yerh. von rp durch die 
Dissoziation allein n icht restlos erkliirt wird, hjingt yielleicht damit zusammen, daB 
auch die Absorption von B zl. durch [H ']-A nderung beeinfluBt wird. (C. r. d. lA cad . 
des sciences 180. 1342—45.) B i k e r m a n .

P. L a sa re w , Uber den E influ fi der Abkuhlung a u f die IAchłabsorpłion durch 
Farbstoffe. (Buli. Acad. St. Pćtersbourg [6] 1919. 169 — 74. — C. 1923. I. 
1476.) B i k e r m a n .

Ja m e s  M oir, Farbę und Molekulargeometrie. I I I . E ine graphische Darsłellung 
der Theorię. (II. vgl. Journ . Chem. Soc. London 125. 1548; C. 1924. II. 2578). 
Vf. setzt seine A rbeiten fort u. gibt eine Reilie von Zcichnungen fiir geffirbte organ. 
Verbb., welehe diese Ffirbungen auf G rund seiner Theorie erkliiren. D ie Gleichung 
A =  112 a'hf (e)  w ird durch Einsetzen von a =  (c -f- 0,65); f(e) —  1,249—0,79 c/a 
zu (vgl. Journ . Chem. Soc. London 125. 1137; C. 1924. II. 1907)

A =  51,4 (c +  1,77) V c  +  0,65.
c ist die halbe Entfernung zwischen den positiyen Zentren um die das Elektron 

sich bewegt, somit hangt die Farbę nur von c ab. Die Funktion gibt, graph. dar- 
gestellt, annahernd eine Gerade. Aus A schlieBt Vf. dann auf die Focalentfernung 
2c u. zieht daraus Schlusse uber den A ufbau  geffirbter organ. K iirpcr. (Journ. 
Chem. Soc. London 127. 967—72. Staatslab. Johannesburg.) T a u b e .

J .  P lo tn ik o w , Uber die phołoehemisehen Eigcnschaften der Chromate. (B u li. 
Acad. S t . P ć te r s b o u r g  [6] 1919. 1093—1114. — C. 1919. II I . 999.) B i k e r m a n .

W . W e s t uud E . B. L ttd lam , D ie Ionisation des Joddampfes durch ultra- 
violetles Licht. Vff. weisen die Ionisation von mit N2 verd. ./-D am pf bei Be- 
strahlung mit dem FluBspatultraviolett eines A l-Funkens nach. Bei J-D rucken von
0,13 mm betriigt der durch Belichtuug hervorgerufene Strom ca. 10~11 Amp., posi- 
tive u. negative Ladupgen treten in etw a gleichen Mengen auf. Die wirksamen 
WellenlSngen liegen uriter 185 /xu. (Proc. Roy. Soc. Edinburgh 45. 34—40.) K r Og e r .

N. S ch tsch o d ro , Uber die Leitfdhigkeitsanderung gefdrbter Filme bei Aus- 
bleichung. A uf einem Quarzplattchen wird eine P t-Schicht zustandegebracht; ein 
Teil w ird so abgekratzt, daB zwei ineinandergreifende voneinander isolierte kamm- 
artige Pt-Elektroden entstehen. Das PlSttchen m it den Elektroden w ird nun mit 
einer Farbstofflsg. in Collodiumlsg. begossen; nach Verdampfen des Losungsm. 
bleibt ein gefSrbter die Elektroden uberziehender Collodiumfilm iibrig. D urch die 
Elektroden u. einen serienweise geschalteten K ondensator wurde ein Strom ge- 
schickt; das Potential des K ondensators von einem Q uadrantclektrom eter angezeigt; 
die Geschwindigkeit der Potentialzunahm e diente ais MaB der Leitfiihigkeit des 
Films. — R eproduzierbare Ergebnisse w urden nur unter guter Trocknung er- 
halten. — Das Leityermogen nimmt bei B estrahlung des Films zu, wobei gleich-
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zeitig die A usbleichuug stattfindet; nach erfolgter A usbleichung verschw indet die 
L ichtwrkg., die folglich nicht vom photoelektr. Effckt an den Elektroden herriihrt. — 
Die Stromstiirke nimmt — unabhiingig von Belichtung — m it der Zeit ab 1. wegen 
der Polarisation, die bei S troinunterbrechung allmahlich au f N uli sinkt, 2. wegen 
der durch den Strom bew irkteu irreversiblen Reinigung des Films. — Der Licht- 
effekt hiingt von der angelegten Spannung nicht ab. — Mit der D auer der Be- 
strahlung steigt die Leitfiihigkeit liings einer zur Zeitachse konkaven K urve, nach 
dem A ufhdren  des Belichtens fiilit sie eine zur Zeitachse konvexe Ivurve cnt- 
lang. — Mit der Lichtstiirkc J  wue.hs die Leitfiihigkeit L  nach der Gleichung 
L  =  L ę Ą -  a — e ~ bJ), L 0 die Leitfiihigkeit im Dunkeln, o u. b K onstanten. — 
Die A nderung von L  mit der W ellenliinge /. des erregenden Lichtes weist eiu 
Maximuin au f, das mit dcm Absorptionsmasimum des betreffendeu Farbstoffes zu- 
sammenfiillt. D ie Erhiihung von L  durch L icht ist der absorbierten Lichtenergie 
fast genau proportional. — Die verw endeten Farbstoffe w aren Cyanin, Pinaverdol 
u. Pinachrom. (Buli. Acad. St. Petersbourg [6] 1919. 727 — 46. M oskau, Phys. 
Inst.) B i k e r m a n .

A j . E lektrochem ie. T herm ochem ie.
E . M illia u , W irkung der Gclatinc a u f elektrolytisches Cadmium. Vf. hat ge- 

funden, daB die elektr. A bscheidung eines dichten Cd-Nd. aus einer HjSOj-haltigen 
C dS04-Lsg. durch die H inzufugung von Gelatine begiinstigt wird. (Buli. Soc. Chim. 
B elgiąue 32. 143; C. 1923. III. 1443). Zu demselben Ergebnis w ar eehon friiher 
S e n n  gekommen (Ztschr. f. Elektrochem. 11. 236. [1905], nur, daB er statt der 
H jS 0 4 eine Lsg. von H jSiF6 genommen hatte. D ie W rkg. der G elatine bei der 
kathod. Abscheidung des Cd hiingt von der W ahl der Siiure ab, die erfahrungs- 
gemiiB eine starkę Siiure wie z. B. H jSiFa, H B F4 oder H sS0 4  sein muB. (Buli. 
Soc. Chim. Belgiąue 34. 143.) G r z e n k o w s k i .

K a r l  H o ro v itz , t/ber die Ausbildung von Jilischelekłroden an Phasengreuzen. 
(Zugleich A ntw ort an P u . G r o s z  u. O. I I a l p e r n .) Die Form eln von G r o s z  u . 
H a l p e r n  (Ztschr. f. physik. Ch. 115. 54; C. 1925. I. 2146) konnen auch aus der 
T heorie von M i c h a e l i s  u. F u j i t a  (Ztschr. f. physik. Ch. 110. 270; C. 1924. II. 
1316) unter E infuhrung der spezif. Ionenverteilungskoeffizienten abgeleitet werden. 
Sie erkliiren aber nur die Existenz von G laselektroden, die stets eine u. dieselbe 
Elektrodenfunktion liaben, die also stets ais eine H -, oder stets ais eine Na- usw. 
Elektrode tiitig sind. In  Vfs. Verss. (Ztschr. f. Physik 15. 368; C. 1924. 1. 139; 
ygl. auch W iener Diss. von S c h i l l e r , H o r n , Z im m e r m a n n  u . S c h n e i d e r ) iinderte 
sich aber die Funktion der E lektrode, weitn die Zus. des Elektrolyten verandert 
wurde. (Ztschr. f. physik. Ch. 115. 424—32. W ien, Uniy.) B ik e r m a n .

S erg . W osnessensky , t/ber die thermodynamischen Połentialunłerschiede an der 
Grenze zweier fliissiger Phasen. I. E s wurden EKK. der Ketten gemessen von der 
A rt: Normal-Kalomelelektrode | wss. Lsg. I  | n ich t wss. Lsg. | wss. Lsg. I I  | Normal- 
Kalomelelektrode (chem. Ketten) oder Normal-Kalom elelektrode | wss. Lsg. I  | nicht 
wss. Lsg. | Normal-Kalomelelektrode, wobei die FI. der Normalelektrode stets den- 
selben Elektrolyten enthielt, wie die wss. Lsg. I (Konzcntrationsketten). Daneben 
wurde die Yerteilung der anwesenden Elektrolyte unter W . u. die n ich t wss. Phase 
bestimmt, so daB alle zur Prufung der thermodynam . Form eln der Potentialdifferenz 
notigen GrtiBen bekannt waren. Im  Falle einer K onzentrationskette ist die EK. =  
R T  x -x "
- = - * ln  , , worin x  die Konz. der wss. Phase I ,  af die Konz. der nicht wss.

F  x  'N  ’
Phase an der Grenze mit I ,  x "  dieselbe an der Grenze mit der ElektrodenfL, 
N  =  1 =  die Konz. der Elektrodenfl. bedeutet. Is t der Verteilungskoeffizient 
konzentratiousunabhiingig, so ist x  j x '  —  N [ x ”, die EK. =  0 ; das ist der Fali,



1925. II. A j .  E l e k t r o c h e m ie . T h e r m o  c h e m i e . 523

wenn ala n icht wss. Phaae P heno l, ais E lektrolyt KC1 oder L i Cl benutzt werden. 
Dagegen wird die V erteilung von K C l zwischen W . u. i-Amylalkohol durch die 
Formel xl[x')',3i =  480 ausgedriłckt; die EK . 4^ 0; ilir nach der obigen G leichung 
berechneter W ert stimmt mit dem beobachteten yorziiglich iiberein. E ine Uberein- 
stimmung w urde auch mit LiCl erzielt; die Angaben iiber seine Verteilung wurden 
einer A rbeit von D iia r  u . D a t t a  (Ztschr. f. Elektrochem. 19. 583; C. 1913. II. 
839) entnommen. — Bei Unters. der chem. K etten w urden P ikrinsaure, K CNS, 
N H tCNS, K J , Salicylsdure, CaClit 1 IN 0 3, L iC l, K C l, IIC l, E g ., Bernsłeinsaure, 
Na2SO ,, I I 3P 0 i , Ciłronensaure u. jEf,SO, verw endet In  dieser Reihe ladet ein 
Yorangehender E lektrolyt dio i-Am ylalkoholphase atarker negatiy au f, ala jeder 
folgende. Salicylsiiure, zu KCl-Lag. (ais E lektrolyt I  benutzt) zugeaetzt, andert 
schou bei sehr geringen Konzz. die Stromrichtung. — Zum Schluti w ird uber die 
EICK. der Ketten Normal-Kalom elelektrode | n.-KCl in W . | KCl in i-Amylalkohol 
gesatt. | H gCl | H g (E IC ^=  15 • 10—3 V) u. Normal-Kalom elelektrode | 2-n.-KCNS in 
W. | KCNS in i-Amylalkohol | KCl in i-Amylalkohol gesatt. | H gCl | H g  (EK. =  
92-10- 3 V) berichtet; in beiden Ketten w ar die waa. E lektrode positiy. (Ztschr. f. 
physik. Ch. 115. 405—23. Moskau, Techn. Hochsch.) B i k e r m a n .

W a sh in g to n  d e l R eg n o , Uber die Umwandlung des Nickels in  der Nćihe des 
Curiepunktcs. Nach W e i s s  zeigt das Nickel ein magnet. Umwandlungsintervall 
zwischen 360 u. 400°, keinen scharfen Punkt, nach den elast. Eigenschaften scheint 
sich das Interyall aogar zwiachen 300 u. 400° auszudelmen. (Vgl. A tti R. Accad. 
dei Lincei, Roma. [5] 33. II . 87; C. 1925. I. 161.) Vf. beatimmt von seinem Ni 
(0,5 mm dickem, angelaasenem D rah t von Kablbaum) im elektr. Ofen die Temp.- 
W iderstandskurye. Reehnet man mit dem bekannten Ausdehnungakoeffizienten auf 
spez. W iderstand um, so erhalt man einen scharfen U m w andlungspunkt (360"), 
wiihrend die magnet. U m w andlung yon a- in {}-Wi erst bei etw a 400° beendet ist. 
Elast., elektr. u. magnet. Vorgange sind in ilircr A rt so yerschieden, daB eine tjber- 
einstimmung der Tempp. der A nderungen gar nicht zu erw arten ist. (Atti R . Accad. 
dei Lincei Roma. [6] 1. 179—81. Neapel. Univ. Phys. Inst.) W . A. R o t h .

W illia m  A lb e r t  N oyes und W il l ia m  F e a g a n  T u ley , Die Bildungswanne von 
Stickstofftrichlorid. Beim E inleiten von HC1 in eine Lsg. von NCl3 in CCI, werden 
festes NH4C1 u . Clt quantitativ nach der G leichung: NC13 +  4HC1 =  NII,C1 -(- 3 Cl, 
gebildet. Diese Rk. benutzen Vff. ais G rundlage fur ihre Best. der Bildungswanne 
yon NCI3, indem sie die bei obiger Rk. frei w erdende W arnie, die Losungswarm e 
von Cl, in CC14 u. die Losungswarm e von HC1 in CCI, mcasen. Die Best. der 
Losungswarme yon NC13 in CCI, w urde n icht yersueht; VfF. glauben sie gegenuber 
den anderen GroCen yernaehlassigen zu konnen. Dio ealorimetr. Meaaungen wurden 
in einer 1 1-Dewarflasche, die sich im Eisbad befand, ausgefiihrt. D as CC14 wurde, 
beyor ea in das Reaktions'gefaB gegeben wurde, au f — 8° abgekiihlt. Die Messungen 
ergaben die molekulare Losungswarme von Cl, in CC14 im Jlitte l zu 4539 cal, die 
yon IICl in CC14 im Mittel zu 3680 cal. Mit H ilfe dieser W erte w urde aus den 
bei der Rk. gemessenen W arm etonungen nach Analyse der Lsg. die Reaktions- 
warme fiir 1 Mol. NC1, zu 41800 cal berechnet. D urch Kombination dieses W ertes 
mit den Bildungswiirmen von HC1 u. N H 4C1 ergibt sich die BildungswSrme von 
NC13 gel. in CC14 aus gasformigem N , u. gasfórmigem Cl, zu — 54700 cal. Der 
hohe negatiye W ert ist von derselben GroBenordnung wie der des CaH „ was mit 
dem esplosiyen C harakter des NC13 im E inklang ateht. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 47. 1336—41. U rbana [Ul.], Univ.) J o s e p h y .

N. J e f re m o w , Campher und Nitrophenole. (Vgl. Buli. Acad. St. Petersbourg
[6] 1916. 21; C. 1925.1. 2143.) D ie biniiren Systeme yon Campher (I) mit o-Nitro- 
phenol (II), m-Nitrophenol ( I I I ) ,  p-Nitrophenol (IV), 2,4-Dinitrophenol (V), Pikrin- 
siiure (VI), 2-Nitroresorcin (V II), 2,4-Dinitroresorcin (V III), 2,4,6-Trinitroresoi-ci)i
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(IX), Nitroliydrochinon (X) u. 3-Nitrobrenzcatechin (XI) w urden einer tlicrm. Analyse 
unterworfen. Ergebnisse: I . - J - I I :  Eutekticum bei 11,8° u. 45,5 Mol-% I I ;  I I  lost 
im festen Zustande bis 8 Mol.-% I  (z =  8). — I  -f- I I I .  Eutekticum  bei 16" u. 
41,5 Mol.-% I I I ;  die Gemische m it 30% u. m ebr I I I  baben starkę Neigung zur 
Unterkiihlung. — I  -j- IY . Eutekticum  bei —2° u. ca. 36% I V ; das eutekt. u. 
ahnlich zusammengesetzte Gemische ist braunrot, dickfl. u. sehwer krystallisierbar.
— I  Y. Eutekticum  bei 69,3° u. 30,7% Y; z  =  6,5. — I  Y I. F. der 
Pikrinsfiure liegt nicht tiefer ais 122,4°. Eutekticum  bei 66,4° u. 30,5% Y I; 
z  =  3,8. — I -j- Y1I. F . des 2-Nitroresorcins: 84,8°. Eutekticum  bei 4,63° u. 
39,3% Y II ;  z  =  ca. 11. — I  +  Y II I .  F. des Y I I I  ist 142,3°. Eutekticum  bei 
47,2° u. 29% Y I I I ;  z  is t w abrscheinlich groB, die Feststellung w ird durch Unter- 
kuhlungserscheinungen erschwert. — I  -f- IX . Eutekticum  bei 82,6° u. 25,3% IX ; 
z  =  16. — I  -j- X . Eutekticum  bei 26,4° u. 33,2% X ; alle Gemische sind dickfl. 
u. gehen leicht in glasigen Zustand iiber. — I  -f- X I. F. des X I: 83,8°. Eutek
ticum bei 25,8° u. 38% X I. — Eine Verb. zwischen den Komponenten konnte in 
keinem System beobachtet w erden, w as, angesiclits der T atsache, daB nicht 
nitrierte Phenole solche Verbb. b ilden , eine starkę Hemmung seitens der N 0 2- 
G ruppe zeigt. — F ur einige Systeme werden Mikrophotogramme angegeben. (Buli. 
Acad. St. Pćtersbourg [6] 1919. 255—86.) B ik e r m a n .

N. J e f re m o w , Uber die Schmelzwarme des Camphers. Aus Vfs. zahlreichen 
Messungen der G efrierpunktserniedrigung de3 Camphers-* durch Fremdstoffe (vgl. 
vorst. Ref.) laBt sich nach der van t’Hoffschen Formel die Sclimelzwfirme L  des 
Camphers ermitteln. So wird die Zahl 8,39 cal./g berechnet. Aus der Dampfdruck- 
differenz uber festem u. fi. Campher folgt L  =  8,35 cal./g. D ie Genauigkeit der 
aus Vfs. Messungen abgelciteten Zahl ist bem erkenswert, weil sie 1. nach pyrometr. 
Methode ausgcfiihrt w urden , 2. weil sie sich auf viel konzentriertere Lsgg. be- 
ziehen, ais die in der Kryoskopie iiblichen. (Buli. Acad. St. Petersbourg [6] 1919. 
765—76. Petrograd, Polytechn. Inst.) B i k e r m a n .

J .  B ro w n , N otiz zur Verdampfung von Fliissigkeiten in  „stille“ L u ft. Yf. 
w eist an H and eines Ausdruckes fiir die Menge einer in „stille“ Atmosphare ver- 
dampfenden FI. nach, daB fur die A bweichung des Potenzexponenten beim Dampf- 
druck vom W erte 1 nicht nu r fiuBere Faktoren in B etracht kommen. (Journ. Soc. 
Chem. Ind. 44. T . 172.) G o t t s c iia i . d t .

K . M ostow itsch , Z ur Theorie des Wasserdampfes. Es wurden der Dampfdruck, 
die spezif. W annę des Dampfes u. die Yerdampfungswiirme des W . unter der B e-  
riicksichtigung der Assoziation [2H aO —̂ (H,,0)j] im Dampfzustande berechnet u. 
m it L iteraturangaben yerglichen. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 47. 1144—59. 
.1915. Riga, Polytechn.) B i k e r m a n .

A ,. K ollo idchem ie. C apillarchem ie.
C. D o e lte r , Bedeutung der Kolloidcheniie fiir  Mineralogie und Geologie. Eine 

groBe Anzahl von Mineralien is t durch holien D ruck oder hohe Temp. aus Kolloiden 
entstanden (vgl. Kolloid-Ztschr. 7. 86; C. 1910. II. 1017.) Um zu entscheiden, ob 
ein Minerał kolloid ist oder war, beobachtet man die Struktur u. Mk. (Kiigelchen 
lassen auf ein Gel sclilieBen) u. die Eigenschaften der Doppelbrechung. Sicherer 
ist die Farbungsm ethode. Fast alle kolloiden Mineralien entziehen Farbstofflsgg. 
den Farbstoff u. geben ihn n u r schwer w ieder ab. — Kolloide Mineralien entstehen 
in der N atur auch aus Solen. (Grubenwasser, Meeresschlamm). Kolloide Mineralien 
sind am orpher M agnesit u. Opal. — Schalige S truktur, wie bei den Gallen u. 
N ierensteinen u. Achaten tr itt auf, wenn ein gelbildendes Kolloid gleichzeitig mit 
krystallin. Substanz zur Abscheidung kommt. Oft verhindern Schutzkolloide den 
Zerfall yon Yerbb. wie beim Dolomit. — W ichtig sind noch die kolloiden Mangan-
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oxydverbb., A bsorptionsverbb. yon Manganoxyd u. K obaltosyd, das Bauxitm ineral 
(Tonerde-haltiges Gestem mit kolloidem Eisenoxydhydrat gemengt) u. Tonerde- 
silicate. — In  Sedimenten findet man kolloides Magneteisen u. Schwefeleisen. — 
Die Farbenyeranderungen alloehromat. Mineralien dureb B estrablung (Rtintgen, 
Radium) sind naeh Ansicht des Vfs. auf ein kolloides Pigm ent zuruckzufiihren. 
(Iiolloid-Ztsebr. 36. Erg.-Bd. 95—103. W ien.) L a s c h .

H. A. K irsch , I>ie Kolloidchemie in  ihrer Bedeutung fu r  Technik und Gewerbe. 
Die Bedeutung der Kolloideliemie fur die Glas-, Edelstein-, Spiegel-, Gluhlampen- 
Industrie, zum Fiirben von Textilfasern, in der Keramik usw. w ird besprocbcn. 
(Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 65. 250—51.) D ie t z e .

A. B o u ta r ic  und Ch P e r r e a u , Quantitative Unłersuchung de>- Schutzwirkung)
die ein in  zur Ausfloching unzureichender Mengc zugesetzter E lektrolyt a u f eine 
kolloide Losung ausiibt.~»jygl. C. r. d. l'A cad. des sciences 179. 46; C. 1924. II. 
1667.) Man bestimmt die Ausflockungszeit bei yerschiedenen Konzz. der zugesetzten 
Elektrolytlsg. u. zeichnet die entsprecliende K urve; dieselbe bat eine der Zeitachse 
parallele Asymptote bei der prakt. n icht m ehr ausflockenden Konz. C. W urde der 
kolloiden Lsg. S  T age vor dem Ausflockungsvers. q ccm der Elektrolytlsg. zugesetzt, 
so hat nun C cinen anderen W ert, der sich vom fruheren um A  C unterscheidet. 
Vff. untersuehten im System As^S., in W. -f- LiCl (ais Elektrolyt) die Abliiingigkeit 
des A  O von S  u. q. Ais Funktion von q w eist A  C ein ausgesproclienes Maximum, 
ais Funktion von rj (bei optimalem q) nimmt sie zuniicbst rascb zu (bis ca. 16 Tagen), 
dann langgam ab, um schlieBlich (32 Tage) fast konstant zu werden. — Im System 
Ghmmigutt -f- HaSO, steigt A  C mit q ununterbrochen an. (C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 180. 1337—40.). B ik e r m a n .

B. A a r n io , H ygroskopizitat der Gallerten von Fe^03, AJ^O.j und S i0 2 m it
steigender Temperatur. Mit N H 4OH gefiilites F e.fiz zeigte beim Trocknen bei 100° 
einen G ebalt von 10% W . u. eine Hygroskopizitiit (abgekiirzt Hygr.) von 34%. 
Bei 200° ist der G e b a lt’an W . 1,5%, H ygr. 42% , bei 300° 1% W . 29,6% Hygr. 
Bei 700° ist es wasserfrei u. ohne Hygr. A l f i 3 bei 1200° 0,2% W . 0,53% H ygr. 
Die Hygr. steigt von 24% bei 100° au f 45°/0 bei 400°, is t bei 800° 44% ; bei 1000" 
17%. SiO< Hygr. bei 100° 41% ; bei 200" 56% ; bei 400° 45% ; bei 500 50%. Bei 
1000° w ird es wasserfrei, hat aber nocb eine H ygr. von 0,62%, bei 1100° nocli 0,5%• 
(Geol. Kommiss. i F inland Geotekn. Meddel. No. 25 Helsingfors 1920. 12p; N. Jabrb . 
f. Minerał. 1925. I. 232. Ref. S t e e m m e .) E n s z l i n .

A rth u r  S im on und T h eo d o r S ch m id t, Uber Eisenoxydhydrate und Eisenoxyde. 
Es wurden 3 Eisenoxydhydrate untersucht. P rapara t 1 (durch Fiillen von FesCl0 
mit NH3) halt mit groBer Zahigkeit Cl' fest u. wurde deshalb nur zu Vorverss. 
benutzt. — P rapara t 2 aus Eisen(III)-N itrat durcli Fiillen m it N H a u. W aschen des 
Gels mit h. W . — P rapara t 3 w urde dargestellt durch 14-tiigige Dialyse des 
Eisen(III)-Nitrats im Sęhnelldialysator. Bei Abnahme der Siiurekonz. tritt Koagulation 
des Gels ein. Nach Vcrschwinden des N 0 3' w ird das O xydhydrat filtriert u. feucht 
aufbewalirt. — Von den so hergestellten Priiparatcn wurden Zersetzungsdiagramme 
mit Hilfe der von HOTTIG angegebenen isobaren A rbeitsweise (Ztschr. f. anorg. u. 
allg. Ch. 126. 168; C. 1923. I. 1265) mit dem Tensi-Eudiom eter aufgenommen. Alle 
Diagramme zeigen stetigen V erlauf u. geben keinen Anlialtspunkt fiir die Existenz 
yon H ydraten. P rapara t 3, das aus den kleinsten Teilcben bestelit, yerm ag wegen 
der groBen O ber flachę das meiste W . zu b indcn, Priiparat 2 mit groBen Teilchen 
bindet am wenigsten W . P rapara t 1 steht dazwischen. F iir amorphe Systeme mit 
Capillardurchmessern der molekularen GroBen gelten scheinbar auch beim Fe20 3 
die osmot. Gesetze. D ie D am pfdruckkurye scheint der Gleichung In p0/p  =  kjn  zu 
folgen. T ritt jedoch gittermaBige A nordnung der einen Komponente z. B. F c ,0 3 
ein, so scheint mit dem E in tritt der anderen Komponente (HjO) in das Eisenoxyd-

V II. 2. 35



526 A j. K o l l o id  c h e m ie . Ca p il l a r c h e s i i e . 1925. II.

gittcr auch diese andore Komponento von den gittermaBig angeordneteu Eisenoxyd- 
molekeln beeinfluBt zu w erden u. auch das W . eine teilweise ortsfeste Lage im 
G ittcr einzunehmen (oamot. Geaetze gelten nicht mehr, Rontgendiagramm e in bezug 
au f den Eisenoxydtypus yerschwommen). Ea ist m oglich, daB mit der Zeit u. be- 
giinatigt durch Erhitzen immer m ehr W .-Molekeln im G itter eine ortsfeste Lage 
erreichen, so daB schlieBlicli ein stochiometr. V erhaltnis zwischen Eisenoxyd u. W. 
bestehen konnte, doch ist es w ahrscheinlich, daB die W . bindenden Kriifte bei 
amorphen Gelen oamot. N atur sind, da sie den osmot. Gesetzen in weiten Grenzen 
gehorchen. Sieher beateht auch ein Gleichgewicht zwischen dem ortsfesten u. frei 
bew eglichen W .

Es werden die verschiedenen Ergebnisse neuerer Arbeiten besprochen, die die 
W ertigkeitagrenżen des Fe gegenuber dem Oj festlegen u. den Mechauistnus dea 
tjberganges von Fe(III)-Oxyd in O-iirmere Verbb. erkliiren wollen. Reines Fe(III)- 
Oxyd wurde durch Gluhen des PrSparates bei 700" bis zur Gewichtskonstanz dar- 
gestellt. Mit dieaem PrSparat w ird ein isobarer Abbau auagefuhrt. Die Form der 
Isobare (treppenformiger Abaatz) deutet auf 2 definierte K orper F e ,0 3 u. Fe30 4 u. 
keine Zwiachenoxyde. Zur E rhartung der Resultate w urdeu die Eisenoxyde rontgen- 
spektrograph. untersucht u. thermochem. Daten berechnet. (Kolloid-Ztschr. 3 6 .  
Erg.-Bd. 65—80. Stuttgart, Techn. Hochach.) L a s c h .

I r a  D. G a ra rd  und G race E . D u ck ers , Uerstcllung und Eigenschaftcn einiger 
Silbersole m it Schutzkolloiden. Vff. stellen durch Red. v3n * Silbernitratlsgg. mit 
Form aldehyd oder T raubenzucker bei Ggw. von D extrin, Agar bezw. arab. Gummi 
reyersible, mit Auanahme dea dextrinhaltigcn sehr bestandige, negatiy geladene 
.4y-Sole her, dereń baktericide W rkg. derjenigen durch Proteino geschiitzter kauf- 
licher P raparate  gleichkommt. Mit arab. Gummi w erden auch ohne w eitere redu- 
ziercnde Zuaatze bei langerem Stehen oder beim Erhitzen Ag-Sole erhalten, die 
durch Elektrolyte auch in hohen Konzz. nu r teilweiae, von starkem  A. dagegen 
vollkommen gefallt werden u. aus AuCls , BiCI3, SbCl3 u. HgCl, die betreffenden 
Metalle in kolloider Form  abacheiden. D er Farbenum aclilag auf Zuaatz von CuCl2 
unter B. von Cu u. AgCl wird zur Unters. der relativen Beatandigkeit yerschiedener 
durch arab. Gummi geachiitzter Ag-Sole benutzt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 
692—96. New Brunswick, New Jersey.) K rO g e r .

A. L o tte rm o s e r , W e rn e r  S e if e r t  und W a l th e r  F o rs tm a n n , Ncue TJnter- 
suchungcn iiber das Jodsilberhydrosol. Beiłrage zur K enntnis des Hydrosol- und  
Gelbildwigsvorganges. IV. Bei der Umsetzung von K J  u. A g N 0 3 entsteht ein Jod
silberhydrosol, wenn man einea der Reagentien im tlberschufi laBt u. eine bestimmte 
Konz. nicht uberschreitet (vgl. L o t t e r m o s e r , Journ. f. prakt. Ch. 7 2 .  39. [1905]). 
Is t K J  im DberachuB, so erhalt daa Sol negative Ladung, die von J '  herriihrt, ist 
AgNO„ im tjberachuB, poaitiye Ladung, die von Ag' herriihrt. Flockuug muBte 
eintreten, wenn der A quivalenzpunkt zwischen J ' u. Ag- erreicht iat. E 3  hat aicli 
aber gezeigt, daB der „K larpunkt“ auch von der Konz. der Lag. abhangig iat. Mit 
ateigender Verd. ateigt er Uber den A quivalenzpunkt h inaus, bei hohen Konzz. 
tritt er zu zeitig auf. Doch ist er auch von der Riihrgeschw indigkeit abhangig. 
D ie Bestandigkeit des AgJ-Sola ist an eine beatimmte Jlindestm enge des adsorbierten 
J ' bezw. A g’ gebunden, doch iat daa positiv geladene Sol bestandiger ala da3 
negativ geladene. Ais U rsache der yerachiedenen B estandigkeit ist die Zahl der 
Nebenyalenzen anzusehen. J  kann 6, Ag 2 Nebenyalenzen betStigen. Es konnte 
also ein J '  die 3faehe Menge A gJ negatiy aufladen ala ein Ag". D afiir, daB in 
konz. Lsgg. der K larpunkt vor dem A quivalenzpunkt liegt, machen Vff. daa reiclilieh 
entateliende K N 0 3 yerantwortlich. Daa aus verd. Lagg. dargeatellte Sol iatbeatandiger, 
wcil die JA g-Teilchen kleiner sind u. daher mehr J '  adaorbieien. Auch bei der Einw. 
dea poaitiyen auf daa negatiye A gJ-Sol zeigt aich, daB daa erstere bestandiger
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ist. — Vft'. bestimmen analog der Zsigmondyschen Goldzahl die J o d s i l b e r z a h l  
fiir Dextrin =» mg Sehutzkolloid, welche hinreieben, um die Fiillung bei der 
Titration von 25 ccm 1/ l0-n. JK  mit I/ ,0-n. A gN 03 zu yerhindern. Die Jodsilber
zahl hangt aber Duch von der Verd. ab , in der die T itration  durchgefiihrt wird. 
Sie naliert sich assymptot. einem Grenzwert, der zwischen 30 u. 40 liegt. — Mit 
steigender Dextrinmenge tritt bei der T itration ein M chrverbrauch von A gX 03 
ein, der allmiililich konstant wird. D extrin iibt auf AgNOa Reduktionswrkg. aus. 
W ird ein positiyes AgJSol in Ggw. von Dextrin titr ie rt, so ergibt sich ein 
M inderyerbraucli an A gN 03. (Kolloid-Ztschr. 36. E rg .-B d . 230—44. Dresden, 
Techn. Hochsch.) L a s c h .

P. P . v o n  W e im a rn  und I . K ag an , Beilrage zur experimentellen Dispcrsoido- 
logie. IV. Disperse Sysłeme von Iiupferchlorid in Benzol. (III. vgl. Journ. Russ. 
Phys.-Chem. Ges. 47. 21^7; C. 1916. II. 445). Aus Cu-OIeat u. trockenem HC1 in 
Bzl. wurden kolloide Lsgg. des CuCl2 in  Bzl. dargestellt. Sie waren gelb, amikron., 
positiy geladen, sehr unbestiindig: selbst eine 0,0001-molare Lsg. ha t sich in 4 Stdn. 
abgesetzt, eine 0,01-molare w urde schon wiihrend des IICl-D urchleitens gefitllt. 
Die Sole in feuohtem Bzl. sind gleichfalls unbestSndig, doch hiingt ihre Koagulations- 
zeit nur wenig von der Konz. ab. Mit steigender Feuchtigkeit des Bzl. nimmt die 
Bestiindigkeit zuerst zu, dann ab. Bei Ggw. von iiberschussigem Cu-Oleat ist das 
Sol tagelang bestandig. — Bei der Unters. wurden neuc fiir hygroskop. Sole ge- 
eignete A pparate verwendet>, -die im Original abgebildet sind. (Journ. Russ. Phys.- 
Chem. Ge?. 47. 2215—51. 1915.) B i k e r m a n .

A. K u h n  und H . P ir s c h , Untersucliungen iiber die Pepłisation von Wismut- 
hydroxyd. Es w ird gezeigt, daB man durch Auswaschen eines W ismuthydroxyd-Nd. 
(z. B. auf der Zcntrifuge) eine optimale solbildende Konz. erreicht, bei w elcher der 
Nd. in L3g. geht. Dasselbe kann durch stetiges Auswaschen eines W ismuthydroxyd- 
Nd. nach A rt einer D ialyse erreicht werden. Die Peptisation setzte nach 35 Stdn. 
ein, bei einer spezif. Leitfahigkeit von 2,0 X  10—4 rez. Ohm. D er Endzustand der 
Dialyse war bei 3,3 X  10—5 erreicht. Doch w aren die so erlialtenen Sole von 
geringer Bestiindigkeit. — Es wurden Peptisationsverss. mit Rohrzucker, M annit, 
Glycerin u. Milchzucker ausgefuhrt. Alle erwiesen sich ais Peptisatoren. Bei R ohr
zucker u. M annit zeigteu sich Konzentrationsmaxima bei 0,05-n., wobei die Konz. 
an Bi im ersten Fali im Mittel 0,8 g, im zweiten 0,65 g pro L iter betrug. Glyzerin 
u. Milchzucker zeigen -keine Konz. Maxima; die Peptisation steigt mit zunehm ender 
Konz. stetig an , bis alles H ydroxyd peptisiert ist. D ie entstandenen Sole kliiren 
sich mit der Zeit wahrscheinlich durch chem. Rkk. auf. D ie Konzentrationskurye 
zeigt dagegen keine ProportionalttSt zwischen Konz. u. peptisierter Menge, sondern 
sie yerlSuft bei kleinen Konzz. des Peptisators stfirker ais bei groBen. D er Anfangs- 
teil iihnelt einer A dsorptionskurye, w ahrend sie bei groBeren Konzz. m ehr linearc 
Gestalt annimmt. — Bei Rohrzucker u. M annit scheincn reine Peptisationsyorgange 
yorzuliegen, w ahrend bei Glycerin u. M ilchzucker deutlich chem. Prozesse (Komplex- 
verbb. der Peptisatoren mit Bi) mitwirken. (Kolloid-Ztschr. 36. Erg. Bd. 310—18. 
Leipzig, Univ.) L a s c h .

G eorg  W ie g n e r , D ispersitdt und Basenaustausch (Ionenaustausch). Vf. unter
sucht gemeinsam mit B,. G a llay , welche Bedeutung der B asenaustausch fiir den 
Hydratations- u. Im bibitionszustand von Tonultram ikronen hat u. welchen EinfluB 
der Ionenaustausch au f  das D ispersitatsgleichgewicht von Tonen hat. — Es werden 
allgemeine B etrachtungen angestellt iiber die Teilchenladung, das Teilchenpotential 
n. die Stabilitat. — Die Ladung wird durch an der Oberflache der Ultramikronen 
haftende Iouen gegeben, die auch den Ladungssinn bestimmen. Nach F a j a n s  u . 
B e c k e r a t  (Ztschr. f. pliysik. Ch. 97. 478; C. 1921. III. 281) w erden solche Ionen be- 
sonders gu t adsorbiert, die mit den Atomen der Oberflache dehydratisierte, das heiBt

35*
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weniger 1. Verbb. geben. So w erden von Ton diejctiigen Ionen an der Obcrfliiche 
festgehalten, die mit den Al-Atomen unl. oder partiell dehydratisierte Verbb. liefern, 
wodurch die negatiye Ladung erzeugt oder erhoht wird. D ie K o a g u la t i o n  eines 
Teilchens hiingt von seinem Potential ab. J e  groBer das Potential, desto groBer 
die Stabilitiit. Beim Zusatz eines Elektrolyten tr itt eine N euordnung der Ionen- 
schichten ein. Einw ertige Ionen haften fester u. haben geringere Koagulations- 
wrkg. ais zweiwertige. — U ltram ikronen mit hydratisierten Ionen im Innem  sind 
in W . voluminos, sclileimig. Die Eigenschaften niihern sich denen eines liydro- 
pliilen Sols. D ie U ltram ikronen mit weniger hydratisierten Teilclien im Innem  
sind korniger, wasseriirmer, hydrophob. Bei Elektrolytmischungen bestimint das 
Ionengleichgewiclit, das sich nach dem Basenaustauscli einstellt, das Hydratations- 
verli. der U ltram ikronen.

Yf. berechnet nach der Formel von F r e u n d l ic h  das Potential eines Ton- 
teilchens m it 110 Milliyolt, u. daB es mit 78200 Ionen an der OberflSche negativ 
aufgeladen wiire, wenn der A bstand der Ionen au f 5,ju n  geschiitzt w urde. Hinter- 
einander geschaltet wiirden die negativen Potentiale von 1 g Ton in Teilchen von
0,5 (i D urchm esser ungefiihr 2/s Billionen V ergeben mit einer negativen Ladung 
von 7,17 -10 2 Coulomb. Aus ultram kr. Messungen — nfimlich K oagulation ver- 
schiedener Tone mit waclisenden Elcktrolytm engen u. Beobachtung der Abnalime 
der Zahl der U ltram ikronen — w urde festgestellt, daB die Tone um so stabiler 
sind, je  m ehr das K ation der iiuBeren Ionenschale um das-Ultram ikron hydratisiert 
ist. Die Tone sind um so m ehr hydratisiert u. um so w eniger elektrolytempfradlich, 
je  stiirker die H ydratation der iiuBeren Ionenschale ist. D er N a-Ton zeigt die 
stiirkste Viscositśit, der K-Ton die geriDgste. Je  st&rker dehydratisiert ein zu- 
gesetztes ło n  ist, desto rascher koaguliert es den Ton, w ie an Sedimentationsyerss. 
bewiesen w ird. Mit zunehm ender Konz. des Iioagulators w erden bei geringem 
Salzzusatz, also bei langsamer K oagulation, die Flocken grober, was sich an ge- 
steigerter Viscositat der Suspensionen zeigt. D ie am w enigsten hydratisierten 
(koagulierenden) Ionen bilden in gleicher Konz. die grobsten A ggregate mit der 
groBten Durelilaufzeit im Viscosimeter. Mit zunehmender Konz. des K oagulators 
sinkt die Viscositat w ieder; w ahrscheinlich macht sich die Riickwrkg. der erhohten 
Salzkonz. im Dispersionsmittel au f den W assergehalt der U ltram ikronen geltend, 
die bei groflerer Salzkonz. W . abgeben u. schrumpfen. Im allgemeinen ist die 
Viscositiit 'bei den K oagulaten von Tonen mit stiirker hydratisierten Stabilisatoren 
hoher ais bei denen mit weniger hydratisierten, z. B. bei reinen N a-Tonen hoher 
ais bei N H 4- u. K-Tonen. — Basenaustauscli u. H ydratation der Ionen spielen bei 
allen D ispersitatsanderungen der Tone eine groBe Eolle. — Gan z fihnliche Be- 
ziehungen fiir die Mitwrkg. des Ionenaustausches bei der Koagulation bestelien 
bei allen Dispersoiden, die einem stabilisierenden E lektrolyt mit einem an der Ober- 
flache des Teilchens haftenden łon , ihre Stabilitiit yerdanken. Ein gutes Beispiel 
sind Y^O^Sole, die mit yanadinsaurem  Ammon oder mit (V 03)II stabilisiert sind. — 
Es werden noch Koagulationsyerss. an den sogenannten Biltzsclien Solen 
V20 6V 0 /-N H t beschrieben. (Kolloid-Ztschr. 36. Erg.-Bd. 341—69. Ziirich, Techn. 
Ilochsch.) L a s c h .

A. G ałeck i, Physilcalisch-chemische Studien an Goldhydrosolen. Vf. schliigt yor, 
die Kolloide nach ihrer Zahigkeit in 2 G ruppen einzuteilen u. die m it geringerer 
Viscositiit „ g o ld a r t ig e * 1, die mit groBerer „eiw re iB a r t i g e “ zu nennen. — (Ober 
Viscositiitsmessungen ygl. F r e d n d l i c u  u. S c h a l c k , Ztschr. f. physik. Ch. 108. 
153; C. 1924. I. 2077; W o. O s t w a l d , Ztschr. f. physik. Ch. 11L 62; C. 1924.
II . 2680.) Vf. miBt in Gemeinschaft mit M. D ad lez  die Ziihigkeit der nach 
der Zsigmondyschen Formolmethode hergestellten Goldhydrosole. Mit der K oagu
lation der Goldhydrosole durch A lterung oder Elektrolytzusatz erreicht die Yis-
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coaitSt ein Minimum u. steigt dann w ieder zu lioheren W erten an. D ie kleinaten 
Werte entsprechen dem A ugenblick, w o der Umschlag von rot in violett statt- 
findet. Die groBte Viscositiit besitzen frisch bereitete Sole. Bei der A lterung er- 
reicht die ViscositSt gewisse E ndw erte , die nur wenig voneinander yerschieden 
sind. Die niedrigsten A nfangsw erte besitzen die groberen Hydrosole. — Ferner 
wurde die ViscositJit von submkr. ungleichfórmigen u. gleichformigen u. von amkr. 
Goldsolen untersucht. D er D ispersitiitsgrad w urde aus der katalyt. Zers. von H 20 2 
bestimmt. D ie Rk.-Geschwiudigkeit ist proportional der entwickelten Oberfliiche. 
Auf diese W ęise w urde gefunden, daB g l e i c h f o r m ig e  submkr. wie auch amkr. 
Goldhydrosole die geringste Yiscositat besitzen. Die ViscositSt der Goldsole ist 
vom D ispersitiitsgrad unabhiingig, steigt aber bei Belichtung. D er Ziihigkeits- 
zuwachs ist proportional der angew endeten Lichtmenge. Die katalyt. W rkg. der 
nach der FormolmethodĄ hergestellten Goldsole au f die Zers. von H 20 2 w urde in 
Gemeinschaft m it K . B in c e r  u. I .  K rzeczk o w sk a  untersucht. In neutraler Lsg. 
wirken die Sole in yerschiedenen G raden, wobei die A lterung die W rkg. lierab- 
setzt. In  alkal. Lsg. ist die W rkg. energisclier u. es g ib t ein Optimum der Alkali- 
konz. — Die nach D o e r i n c k e  (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 63. 344 [1909]) her
gestellten Sole w irken in neutraler Lsg. n ich t, sie w irken sogar hemmend au f die 
Katalyse ebenso wie die von G r o h  (Ztschr. f. physik. Ch. 8 8 . 414; C. 1914. II. 
1295). — An nach der Zsigmondyschen Keimmethode hergestellten Goldhydrosolen 
wurde bewiesen, daB die katalyt. W rkg. mit dem D ispersitiitsgrad geradlinig ver- 
liiuft. E ine A usnahme bilden nur die Goldhydrosole nach G u t b i e r -V a r Ad y  (vgl. 
E u s z n a k ; Ztschr. f. Physik. Ch. 85. 681; C. 1914. I. 1139), indem nSmlich die bei 
Tempp. von uber 50° hergestellten K atalysatoren in alkal. Lsg. kein W irkungs- 
optimum zeigen. — Es werden ferner die Temp.-Koeffizienten der katalyt. Zers. 
von H20 2 durch Goldhydrosole, die nach der Zsigmondyschen Keimmethode u. 
nach G c t b i e r -Y a r a d y  hergestellt w aren, bestimmt. Es zeigen die unterhalb 50° 
hergestellten K atalysatoren eincn mit steigender Temp. abnehm enden Kocffizienten, 
wiihrend die iijjer 50° hergestellten sich yerschieden yerhalten. D ie ultramkr. 
Unters. der Solc nach G h tb ie r -Y a ra d y  zeigt, daB diese eine ausgezeichnetc amkr. 
Phase besitzen, besonders wenn sie bei hoheren Tempp. hergestellt sind. — Vis- 
cosimetr. Messungen zeigen 2 G ruppen, eine m it hohcrer u. eine mit gcringerer 
Ziihigkeit. — Aus elektrophoret. Messungen geht h e ry o r, daB die Beweglichkeit 
der Goldteilchen nacli G o t b i e r -Y a r a d y  in der R ichtung Au200 zu Auoou abnimmt. 
(Kolloid-Ztschr. 36. Erg.-Bd. 154—84. Posen, Univ.) L a s c h .

P. P . vo n  W e im a rn , Einige Beitrage zur Dispersoidlehre der Cellulose. Die 
Cellulosefasmi stellen Aggregatteilchcn vor, die aus U ltram ikrokrystallen bestehen, 
die axial zueinander orientiert sind. Auch die Cellulosendd. bestehen w ahr- 
Bcheinlich aus solchtrn K rystallen. — Nach der Zerteilungstheorie des Vf. konnen 
alle konz. wss. Lsgg. 11. Salze bei entsprechenden Bedingungen in bezug auf 
Druck u. Temp. dispersoide Auflosungen der Cellulose heryorrufen. Besonders 
Salze, die eine groBe Fiihigkeit zur H ydratation haben, wie Thiocyanate, Bromide 
u. Jodide yeranlassen schon bei gewohnlichem D ruck u. Tempp. unter 100° solche 
Auflosungen. D ie Faser ąu illt erst, w ird dann in Flocken zerteilt u. yerschw indet 
allmiihlich, ist erst noch mkr. sichtbar, w ird aber spiiter teilweise sogar im Ultra- 
mikroskop unsichtbar. Dies riih rt n icht immer von der K leinheit der Teilchen 
sondern zum Teil auch yon opt. Eigenschaften her. Die Lsgg. sind sehr yiskos, 
yollkommen klar u. nu r lcicht opalescent. Beim Abkflhlen kann man manchmal 
Gelbildung beobachten. U ber 4°/0 w ird das Gel h art u. elast. Solche Gele von 
Salz befreit u. getrocknet geben Films, die Lsgg. durch Diisen gepreBt Kunstseide. 
(Kolloid-Ztschr. 36. Erg.-Bd. 103— 109. Osaka.) L a s c ii .
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H . A m b ro n n , Uber Gleiłflachcn in  Cellulosefasern. Die alte Hypothese von 
N a g e i .i  u . B iiOc k e  von der krystallin. S truktur der Zellwfinde w ird in Zusammcn- 
hang gebraeht mit den sogenannten „Versehiebungslinien“ , die in Membranen lang- 
gestreckter Bastzellen auftreten. Es sind das sehief zur Liingsaehse stehende Linien 
mit annahernd konstantem  Nelgungswinkel. Sie iihneln den sogenannten Gleit- 
fliichen bei den K rystallen u. machen sich auch im Polarisationsm ikroskop bemerk- 
b a r; nur sind die Yerhfiltnisse komplizierter ais bei den eehten K rystallen, indem 
eine Y erlagerung der Achsen auftritt. Auch Cellulosefasern, die n icht aus Hohl- 
rSumen sondern aus massiven Streifen bestehen, wie die Epidermiszellen yon cabaea 
scandens zeigen Verschiebungslinien. An kiinstlichcn Cellulosefasern, wie bei der 
Cu- oder Viscoscseide kann man niemals V ersehiebungslinien beobachten, auch 
nich t durch mechan. Einw. Ebensow enig an den sonst ganz gleichmfiBig aus- 
gebildeten H aaren oder an Baumwollfasern. Diinne Zellfiidcn entstehen auch in 
den Samen von Cruciferen u. in den H aaren der Friichtchen yerschiedener Senecio- 
A rten. Sie sind stark doppelbrechend, zeigen aber keine Verschiebungslinien, 
fiirben u. entffirben sich meist rascher u. sind weniger resistent gegen Macerations- 
u. Quellungsmittel. Sie bew irken A uflockerung des mizellaren Aufbaus. Man 
konnte sie nach F. R lN N E  ais „Fastkrystalle11 bezeichnen. (Kolloid-Ztschr. 36. 
Erg.-Bd. 119—31. Jena, Univ.) L a s c h .

R o b e r t  W in tg e n  und E r ic h  M eyer, Uber die Eimgirkung von kolloidem und 
seniikolloidem Eisenoxyd a u f wasseńge Gelaiinelosungen. I. (Vgl. Kolloid-Ztschr. 
34. 289; C. 1924. II. 1165.) Es w ird die Ffillung yon Gelalinelsgg. durch Eiscn- 
oxyd-Sole untersucht u. zwar in 2 Y ersuchsreihen. In  einer Reihe w ird die gleiche 
Menge Eisenosyd mit steigenden Mengen G elatine yersetzt, in der anderen Reihe 
um gekehrt. Vor dem Mischen w ird mit W . immer au f das gleiche Vol. aufgefiillt. 
Es zeigt sich, daB sich 2 G ruppen von Verss. yerschieden yerhalten. G ruppe 1 
sind diejenigen Ffillungsreihen, bei denen das fehlende "W. zur Gelatine, G ruppe 2 
bei denen es zur Eisenoxydlsg. zugesetzt wurde. Es tr itt im ersten Fali eine 
Fiillung ein , die mit steigendcm Gelatinezusatz immer stiirker w ird u. unter Um- 
stfinden ein Maximum erreicht. Doch ist der Maximumpunkt nicht scharf. Im 
zweiten Fali w ird die Ffillung mit steigendem Gelatinezusatz ebenfalls stiirker, 
nimmt aber bei weiterem Zusatz w ieder ab , bis sich alles gelost hat. Bei noch 
weiterem Zusatz entsteht w ieder eine Ffillung. — G eht man von l% ig . Gelatinelsgg. 
au s, so w ird die erste Ffillung durch m ehr mg Gelatine erreicht, ais wenn man 
von 5°/0ig. Lsg. ausgeht, trotzdcm beide Lsgg. nach dem Verd. den gleichen 
G clatinegehalt haben. Es ist anzunehm en, daB aus 5°/0ig. Lsgg. dargestellte 
G elatine nicht so hoch dispers ist ais aus l% ig . D ie groberen Teilchen des 5%ig. 
Sols sind weniger stabil, ebenso filtere Sole. Ein U nterschied besteht auch zwischen 
den typ. kolloiden Eiscnoxydsolen u. den den K rystalloiden nahe stchenden Solen. 
Bei den ersteren ist um so m ehr, bei den letzteren um so w eniger Gelatine zur 
ersten Fiillung erforderlich , je  stfirker die Eisenoxydsole yerd. waren u. zw ar ist 
die zur Ffillung notige Menge bei ersteren von der Verd. linear abhfingig, bei 
letzteren ergeben sich Kuryen. — Im allgemeinen sind die Erscheinungen viel ver- 
w ickelter ais bei den vom Vf. untersuchten Chromoxydsolen, die ein scharfes 
Ffillungsmasimum zeigen. In  diesem P unk t wurden von einem A quivalentaggregat 
Chromosyd immer rund 30000 g Gelatine gefallt, (Kolloid-Ztschr. 36. 369—79. 
Erg.-Bd. Koln, Uniy. L a s c h .

J a . S ch ech tm an , Anderung der Oberflachenspannung der Lbm ngen ais Funktion 
ilirer Konzentration. Nach der Steighohcnmethode w urde die Oberflachenspannung y  
der Lsgg. yon Naphthalin  in B zl. bestimmt. y  wfichst mit der Konz. c (in Mol./l) 
nach der G leichung y  —  28,65 -j- 1,1079 c (bei 20°). D er Temperaturkoeffizient
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1 d y
— • bei 20° ist 0,004 53. D ic zur B erechnung von y  erfordcrlicbc D  der Lsgg.

■wurde gemessen; es ergab sich: D c =  0,8787 -f- c/51,654 (bei 20°). (B u li . Acad. 
St. Pćtersbourg [6] 1 9 1 9 . 657—62. Moskau.) B i k e r m a n .

T he S v e d b e rg , Zentrifugierung , D iffusion und Sedhnenłationsgleichgewicht yon 
Kolloiden und hochmolekularen Stoffen. (Vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 .  2677;
C. 1925. I. 2025.) Vf. liat in Gemeinschaft mit K in d e  eine Ultrazcnirifuge kon- 
struiert, die dazu dient, die TeilchengroBe amikroskop. Kolloide u. hochmolekularer 
Yerbb. zu bestimmen. Es w urde die Fallgeschw indigkeit yon Au-Teilchen bis zu 
2 /j/i bestimmt. — Die FI. ist in dieser Zentrifuge zwischen planparallelem Glas 
oder Quarzplatten eingeschlossen u. w ird bis 60 Stdn. bei 8900 Touren in der Min. 
zentrifugiert. Es w ird nun ein Licbtbundel so durch die Zentrifuge geleitet, daB 
eine dariiber m ontiertg^Jam era jedesm al, w enn die K urve einen bestimmten Punkt 
passiert, ein Bild der kolloiden Lag. au f eine pbotograpb. P iatte w irft. Die Bilder 
werden durch ein Mikrophotometer analysiert u. m it Bildern yon Solcn bekannter 
Konz. yerglichen. Fiir ein Au-Sol nach F a rra d a y -Z s ig m o n d y  wurde der Teiichen- 
radius nach der Keimmethode mit 2,5 f l fJ, aus der Messung der Fallgeschw indig
keit mit 2,4 [i[x bestimmt. Diffusionsmessungen w erden so ausgefiihrt, daB eine 
Schicht der zu untersuchenden Lsg. unter eine SSule von Losungsm. geschichtct 
wird u. von Zeit zu Zeit photograph. Aufnahmen gemacht werden. D urch Messen 
der Verschiebung der Grenzfliiche zwischen Losungsm. u. Lsg. kann man das Mol.- 
Gew. oder die TeilchengroBe disperser Kolloide nach einer vom Vf. angegebenen 
Formel bereclinen. Bei liochdispersen Solen, wo sich die Grenzfliiche wiihrend der 
Messung durch Diffusion yerschiebt, w ird durch mikrophotometr. R egistrierung 
einer photograph. Aufnahme die K onzentrationskurye ermittelt. D ie Grenzfliiche 
geht durch den Punkt, wo die Konz. au f die Hiilfte gesunken ist. — Vf. leitet die 
mathemat. Formeln zur Best. des Mol.-Gew., des Teilchenradius von gleichkornigen 
u. nicht gleichkornigen.'Kolloiden u. Kolloidelektrolyten, der Fallgeschw indigkeit in 
der Zentrifuge u. des Sedimentationsglcichgewichts nach diesem Verf. ab. In  ge- 
wissen Fśillen dient die Methode auch zum Studium der ITijdratation, der elektrolyt. 
Dissoziation, sowie der Adsorption yon Elektrolyten. Es wird z. B. die Adsorption 
von Gclatine an Au-Teilchen u. die daraus resultierende Ilydrata tion  bestimmt. 
(Kolloid-Ztsclir. 3 6 .  Erg.-Bd. 53—64. Upsala, Univ.) L a s c h .

E . D em oussy , 'Uber die durch die D iffusion bewirkte Zerslóning des Kon- 
zentrationsgleichgewichtes. O ber eine gemischte Lsg. yon Ca-Acetat u. HC1 w ird 
eine gleich konz. HCl-Lsg. gescliichtet. HC1 diffundiert nach unteu, die Konz. der 
Siiure (maBanalyt. bestimmt) u. des Cl (maBanalyt. bestimmt) in  den unteren 
Scliichten iibersteigt die in den oberen. Dic Differenz nimmt mit der Zeit zuerst 
zu (10—12 Tage lang), dann ab. Die groBte Differenz erreicht 200%. — Die Er- 
scheinung tritt a u cli dann auf, wenn die untere Lsg. durch eine Membran aus 
Pergam entpapier yon der oberen getrennt w ird. Die bei dieser A nordnung statt- 
findende Siiureanreicherung in der Pergam entpapierzelle, die eine Erhohung des 
osmot. Druckes derselben herbeifiihrt, yergleicht Yf. m it gewissen Vorgiingen in 
lebenden Zellen. (C. r. d. l’Acad. des sciences 1 8 0 .  1359—61.) B ik e r m a n .

G e rh a r t J a n d e r  und H e rm a n n  S ch u lz , Yersuche iiber die Venoendung des 
Diffusionskoeffizienten zur Bestimmung der Molekulargrofie schwerer, amphoterer 
Oxydhydrate in alkalischer Losung. Nach Verss. der VfF. (ygl. S. 535) leiten sich 
die A lkalitantalate von einer mindestens 6-bas. Tantalsaure ab u. sind die hochst 
bas. Alkalisalze einer Pentatanłalsaure. Nach R i e c k e  (Ztschr. f. physik. Ch. 6 . 

564 [1890]) ist D  "|/Af —  k , D  —  Diffusionskoeffizicnt, M  =  Mol.-Gew. Diese 
Formel gilt fiir yerw andte Stoffe u. solche ahnlicher Zus. Y ergleicht man den
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Diffusionskoeffizienten des K -Tantalates mit dem eines Komplessalzes von wahr- 
scheinlich iihnliehem aber bekanntem Mol.-Gew., so ist in der G leichung:

D  1 /M l  =  D 2 ]/M 2
ilf, die einzige unbekannte GroBe. — Zum Vergleicli w urde Natriumhcxamohjbdan- 
perjodał, N as[J(MoO.,)4], herangezogen, dessen Mol.-Gew. 1200 ist, w iihrend das des 
Kaliumpenłałantalałes, K ;[T a(T a04)4], 1440 sein w urde. Das N as[J(M o04),] wurde 
naeh BLOMSTRAND (Ztsehr. f .  anorg. u. allg. Ch. 1. 10 [1892]) dargestellt. Zur 
Best. dea Diffusionskoeffizienten w urde die Methode von Ó h o l m , Ztsehr. f. physik. 
Ch. 50. 312 [1904]) angewendet. Aua den Tabellen u. der graph. Darst. ergibt 
sieli, daB der Diffusionskoeffizient fur das N as[J(M o04),] in reinem W . viel hoher 
ist ais in alkalinitrathaltigen Lsgg. Das abdissoziierte N a' aehleppt den sehwerer 
bewegliehen Hexamolybdans&urereat mit sieli. Auch w irkt die sekundare Dissoziation 
des komplexen Anions u. die erhohte DifFusion der Einzelbestandteile auf den 
Gesamtkoeffizienten ein. W ird  die Disaoziation dea Na.[J(M o04)4] zuriickgedrangt, 
so sinkt der Diffusionskoeffizient. D er kleinste der gefundenen W erte scheint der 
am ehesten richtige zu sein, weil das N a 5[J(M o04)4] keine stark komplexe Verb. ist.

In  deraelben W eiae w urden V e r 83. iiber den Diffusionakoeffizienten des Kalium- 
tantalates yorgenommen. Ais Losungsm. dienten W ., K N 0 3 u. KOH-Lagg. ver- 
achiedener Konz. Auch beim K alium tantalat iat in W . ais Losungam. der Diftusiona- 
koeffizient relatiy lioch, in 0,1-n. KOH oder KNOs-Lsg. sinkt er. Im  allgemeinen 
yerlialten sich das N a 5[J(SIo04)4] u. daa K ,[T a(T a04)4] bzglrfles Diffusionskoeffizienten 
qualitativ gleieh. Setzt man in die G leichung D l ] / M l =  D t ]/il/ 2 die unfer 
gleichen Bedingungen erm ittelten Diffusionskoeffizienten, niimlich fiir Kalium tantalat
0,24 u. fur N a6[J(M o04)4] 0,29 u. das bekannte Mol.-Gew. 1202, so erhiilt man fiir  
das T antalat ein Mol.-Gew. von etwa 1750. D ieser W ert stimmt mit dem aus der 
schemat. Form el K 7 T a 6 0 , 6 errechneten 1450 der GroBenordnung nach uberein. 
(Kolloid-Ztschr. 36. 109—18. Erg.-Bd. Gottingen, Univ.) L a s c h .

A. S a k o w s k i, Z ur Adsorptionslehre. (11. Mitt.). Hysteresis des llydratations- 
grades der Cellulose. (13. vgl. Journ . Kusa. Phys.-Chem. Ges. 49. 371; C. 1923.
II I . 1373.) Bei der Unters. der Quellung u. E ntąuellung im W asaerdam pf nach 
v a n  B e m m e l e n  zcigten Y erbandwatte u. F iltrierpapier eine schwache H ysteresis 
u. geschlosaene Cyclen (d. h. der H ydratationsgrad uber dem reinen W . wurde 
durch vorheriges Trocknen nicht beeinfluBt). Mit Lein- u. F lachsfaaern konnte der 
Cyclua n icht geschlossen w erden , weil sie in  feuchter AtmosphSre sich zu rasch 
mit Schimmelpilzen bedecken. (Journ. Kuss. Phys.-Chem. Ges. 47. 18—21. 1915.) B i.

A. S a k o w sk i, Zur Adsorptionslehre. (12. M itt). Uber das Prinzip der Wasscr- 
bewegliehkeit in  Adsorptionsverbindungen. (Vgl. yorst. Kef.). D ic Beobachtung 
VAN B e s im e l e n b  (Die A dsorption, D readen, 1910) u. LO w e n s t e i n s  (Ztachr. f. 
anorg. u. allg. Ch. 63. 69; C. 1909. II. 952), w onach die Zerkleinerung wasser- 
haltiger K orper die Geschwindigkeit der W asserabgabe seitens der K orper nicht 
beeinfluBt, w eist auf die groBe Beweglichkeit des W . liin in K orpern , die ea ala 
absorbierte Substanz enthalten. D iese erhohte Beweglichkeit tr itt noch deutlicher 
hervor, wenn man die EntwSaserung yon verd. H aS 0 4 nach der van Bemmelenschen 
Methode yerfolgt, weil — bei gleicher Dampfdruckdifferenz — H sS 0 4 ih r W . viel 
langsam er yerliert, ais die Starkę. (Journ. Ruaa. Phys.-Chem. Ges. 47. 1326—29. 
1915.) B i k e r m a n .

R a p h a e l E d . L ieseg an g , Z ur Haftdrucktheorie. Aus den Yerss. von T o m it a  
(Błochem. Ztsehr. 153. 335; C. 1925. I. 1960) d arf nicht geschlossen werden, daB 
die H aftdrucktheorie yon T ratjbe  auch fiir lipoidhaltige G allertcn u. Membranen 
gilt. Nach T o m it a  dringt Butter- u. Caprylsdure trotz hoherer Oberflachenaktiyitat 
n icht raacher in Gelatinegallerten ein ala Essigsaure. — Enthiilt die Gelatine 2%
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Lccithin, so dringt Caprylsfiure rascher ein; bei Buttcrsiiure u. CH3COOH ist es 
umgekehrt. T r a u b e  sagt: Letztere dringon au f dcm W asserweg ein, CaprylsSure 
auf dem W asscr- u. Lipoidweg. N ach Ansiclit des Yfs. ist das Lccithin in der 
Gelatinegallerte in Emulsionsform, also gar kein Lipoidweg vorhanden. (Kolloid- 
Ztschr. 3 6 .  Erg.-Bd. 82—23. F rankfurt a. M.) L a s c h .

M. R a k u s in  und A. M esm ejanow , Uber das Verhaltcn wćisseńger und ałka- 
lischer Sublimatlosungen gegen verschiedene Adsorbentien. Al(OH), u. Kaolin adsor- 
bieren IIgCl2 n icht; die Holzkohle adsorbiert aus W . starker ais dic Tierkohle, aua 
A. schwiicher. (Mitt. uber wissensch.-techn. A rbeiten in der Republik [russ.] 1 3 . 
44—47. 1924. Sep.) B i k e r m a n .

M. R a k u s in  und A. N esm ejanow , Einwirkung des Kaolins a u f wdsserige Lo- 
sungen von Schwermetallsalzen. (Vgl. yorst. Ref.) Kaolin adsorbiert aus CuSO,-Lsgg. 
mehr W . ais Salz, d ad ^ d ie  Konz. der Lsg. steigernd; es andert die Konz. von 
N iS04-, Co(N03)3-, FeCl3-, KCr(S04)2- u. K 2 Cr2 C7 -Lsgg. nicht. (Mitt. uber wissensch.- 
techn. A rbeiten in der Republik [russ.] 1 3 . 47—49. Sep.) B i k e r m a n .

W e rn e r  M e c k le n b u rg , Uber den Wassergehalt von Entfdrbungskohlen. (Nach 
Unterss. von E . S p o rry  u. K . S to lba.) Die Entfiirbungswrkg. einer Kohle ist in vielen 
Fiillen von dem W .-G chalt abhiingig. E ine Kohle muB auf ihre Leistungsfiihigkeit 
in dem vorliegenden Feuchtigkeitszustand gepriift werden u. das R esultat rechner. 
auf Trockensubstanz bezogen werden. Die Priifung der getrockneten Kohle fuhrt 
zu falschen Ergebnissen. Aus Spodiumstaub kann man eine Kohle herstellen, die 
zur Entfiirbung des roten Farbstoffs aus Schilcherwein geeignet ist, diese Eigen- 
schaft abe:r getrocknet verliert. (Chem.-Ztg. 4 9 .  429—30. AuBig a. E.) J u n g .

Macgregor S kene  und G ladys L. S tu a r t, D ie in  Salzlosungen durch Sphagnum  
freigeniachte Saure. Schuttelt man Sphagnum oder T o rf mit einer verd. Salzlsg., dann 
wird die Saure des Salzes frei. So w erden von einer 0,025°/0 O tC^-Lsg. 75° / 0  des 
Cu adsorbiert, Dcsgleichen w ird beim Schiitteln von T o rf mit einer */ 1 0 -n. Lsg. 
von NaCl, Na^SOf, N a O O C - C H N a - C i t r a ł , Na^B.^0, die Aciditat g ean d ert Auch 
hier zeigt sich, daB die freie Siiure aus dem Salz u. n icht etwa aus dem T orf 
stammt. (Naturę 1 1 5 . 605—6. A berdeen, Univ.) B e c k e r .

L. E scan d e  und M. R icau d , Uber die Ahnlichkeit zaher Fliissigkeiten. Verss. 
an W . u. 3 Qualititten Ol. (C. r. d. l’Acad. des sciences 1 8 0 .  1326—28.) B ik erm an .

' B. Anorganisclie Cliemie.
A b rah am  H e n w o o d , R a y m o n d  M. G arey , W o o lf  G o ld b e rg  und E in e r  

F ie ld , Eine beąueme Mełhode zur Erzeugung von Schwefelicassersto/fgas. E in er- 
hitztes Gemisch von Paraffin  u. Schtcefel entw ickelt nach der G leichung:

Cnlljn + 2  "V (n "t" 1) S — y  (n -f- 1) H 2S -(- n C 
reinen, I I2-freien IL fi, wclcher fiir analyt. Zwecke gu t geeignet ist. D ie Ausbeute 
soli gut sein. (Journ. F ranklin  Inst. 1 9 9 .  685—86. Philadelphia, Central High 
School.) B e c k e r .

P . B u d n ik ó w , W irkung einiger gasfonniger Substanzen a u f Gips bei hoher 
Temperatur. Gliihen des Gripses in trockner L uft bei 1000° ergab 0,3°/o S 0 3. — 
Bei 920° verlauft die Rk. mit CO fast yollstSndig nach der G leichung: C aS0 4 -j- 
4 CO =  CaS -f- 4 C 0 2. Aus den Verss. kann man schliefien, daB sie liber 900° 
nach Gleichung: C aS0 4 -f- CO =  CaO -|- SO, - |-  C 0 2 verlauft. — Mit W asser- 
dampf tritt bei 100° geringe Rk. ein; Steigerung auf 1 100° u. Zusatz von Kohle 
erhoht die Ausbeute an CaO. — Trockner H , yerw andelt bei 1000’’ 70°/0 in CaS; 
reduziert man die H alfte u. gliiht ohne H 2 bei 1100° weiter, so yerlSuft dic R k .: 
3C aS0 4 +  CaS =  4 CaO - f  4 S 0 2. — Mit IIaS yerliłuft die Rk. bei 1000° haupt- 
sachlich nach: C aS0 4 -f- 2 II2S =  CaS -j- S 0 2 +  2H sO; bei hoherer Temp. zum
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groBen Teil nach der G leichung: C aS0 4 - |-  H„S =  CaO -f- S 0 2 - |-  I I20  -f- S. — 
Mit CS, w urden bei 1000° 46°/0 CaS erhalten : C aS0 4  +  CS2 =  CaS +  2SOs +  C.
— Bei NO  stcigt die Menge CaO mit der Temp. Die Rkk. konnen nach der 
G leichung: C aS0 4 +  4.NO =  CaS - f  NO, u. C aS0 4 - f  NO =  CaO +  S 0 2 +  
N 0 2 ausgedriickt werden. — Die W rkg. von COCl2 entspricht wahrscheinlich der 
Gleichung: C aS0 4 -f" C0C12  =  CaCI2 +  S 0 2 -f- C 0 2. — Die Zerlegung mit ĄCij 
verliiuft yollstSndiger in Ggw. von ICieselerde: C aS0 4 -f- S i0 2 — C aSi0 3 -j- SOs - f  O; 
2CaSiOa +  2SjCIa =  2 CaCl2 +  2SiOa +  S 0 2 +  3S. — Mit Chlf. wurde CaCls 
u. CaCO, S 0 2 u. COCl3 erhalten, mit CCI, CaCl2 u. in den Gasen auch COCl,. — 
Die W rkg. von N H 3 geht nach 2 R ichtungen: 3C aS 0 4 -f- 8  N II3 =  3 CaS -f- 4N S -f- 
12H sO u. C aS0 4 =  CaO -f- S 0 2 +  0 ;  die S 0 3 bildet mit NH 3 amidoschweflige 
Siiure. Diese g ib t m it W . (NH,)4 S 0 4 u. (NH4)2 S3 O0. Mit Cl.t gingen 34,15% in 
CaCl2 iiber, in Ggw. von Kieselerde 68,9°/0, von Kohle 65,9°/0. — Mit Petroleum- 
dampfen gingen l l ° / 0 in CaS iiber. — Mit SO.t u. C 0 3 in Ggw. von Kohle wurde 
keine Spaltung beobachtet. (Chem.-Ztg. 49. 430—31. Iwanowo-W osnessensk, Poly- 
techn. In B t.)  Jd n g .

R o b e r t  S tu m p er, Dic chemische Zusammensetzung des Rostes. Vf. untersucht 
die Zua. des Rostes u. stellt fiir ihn die Formel au f xF eO , y F e 2 0 3, zH 2 0 ,  in der 
x , y , z die Variabeln sind. — Die Bildung des Rostes erkliirt e r folgendermaBen: 
W ahrend der ersten Phase der Osydation des F e entsteht Fe(OH)a, das durch 
weitere W rkg. des O in Fe(OH ) 3 iibergeht. In  den unterhalb liegenden Schichten, 
an die der O, schw erer herankommt, bleibt das Fe teilweise ais Fe(OH ) 2 erhalten. 
Das Gemisch aFe(OH)2 -bFe(O H )3 gibt dann H aO ab unter B. von x F eO , y F e 2 0 3, 
z H ,0 .  Eine quant. Unters. des Rostvorganges ais Abhiingige von der Zeit fiibrte 
in der T at zu dem Ergebnis, daB am Anfang der O sydation fast nu r FeO gebildet 
w ird. Im Laufe der Zeit nimmt die Menge FeO rasch ab, so daB der V erlauf einer 
Kurvc, dereń Abszissen die Zeiten u. dereń Ordinaten die zugehorigen Summen 
(FeO +  Fes0 3) sind, allein durch die Menge des gebildeten Fe 2 0 3 bestimmt wird. 
(Buli. Soc. Chim. Belgiąue 34. 150—158. Burbach.) G r z e n k o w s k i .

H e n r i  A b rah am  und R en e  P la n io l , Uber das magnetische Eisenscsquioxyi. 
D as magnet. Ferrioxyd wird dargestellt, indem man ein gewohnliches Ferrioxyd 
bei 500° in einem H 2- oder CO-Strom bis zum Magnetit, Fe 3 0 4, reduziert. Dieser 
M agnetit ist m agnet., wie der natiirliche, u. unterscheidet sich davon nur durch 
die leichte Entziindbarkeit. In  der L uft verbrannt, gibt e r w ieder das unmagnet. 
FesOa. Oxydiert man ihn aber in einem Luftstrom  bei nu r 200—250°, so erhiilt 
man ein gelblichbraunes Pulver von der Zus. Fe2 0 3, dessen Magnetismus aber an 
den vom Magnetit heranreicht. Das Pulver bleibt an der L uft bei tieferen Tempp. 
unyeriinderlich, bei 600—700° w andelt es sich yollstiindig ins unmagnet. Ferrioxyd 
um. (C. r. d. TAcad. des sciences 180. 1328—29.) B ik e r m a n .

G. R . L e v i und G. T acch in i, Uber die Nichteaństenz des Nickclsuboxyds. Die 
durch partielle Red. von NiO u. partielle Oxydation von Ni erhaltenen Prodd. 
werden mit Hilfe der X -Strahlenanalyse untersucht. Dabei stellen Vff. fest, daB 
es sich jedesmal um Mischungen von Ni u. NiO handele. N i,0  konnte in keinem 
F ali nachgewiesen werden. (Gazz. chim. ital. 55. 28—32.) G o t t f r i e d .

L. F e rn a n d e s , Uber die Koordinationsvalenz von zwei Oxygruppen in  ortho- 
Stellung. I. Komplexc des Brenzcatechins und des Pyrogallols m it den Sauren der 
Holybdangruppc. Yf. untersucht die B. von Komplexen bei der Einw. yon M o03, 
TF03 u  UOj au f Brenzcatechin u. Pyrogallol. Die freien Siiuren sind im Gegensatz 
zu ihren Salzen w enig stabil; ais Basen w urden verw andt: Alkalimetalle, NH3, Tl-(l) 
oder organ. Basen. Die Verbb. mit organ. Basen haben den Y orteil, daB sie in 
einigen organ. Losungsmm. 1. sind u. daraus umkrystallisiert w erden konnen. Es 
wurden zwei Reihen von Komplexverbb, erhalten:
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I. [X 0 3 ^ ł0 ] J  II . [ x 0 2 J J ] ®  (X =  Mo, W  oder U ; R  =  H, K,

Na, Tl, Guanidin, Pyridin etc.; Ph =  organ. Verb. mit zwei H ydroxylen in o-Stellung.)
Dic intensivc Farbę dicser Verbb. ist eine Bestiitigung ilires komplexen Z ustandes; 

die Verbb. vom Typus II. sind stiirker gefiirbt ais die vom T ypus I. — D a von 
den Phcnolen nu r Brenzcatecliin, Pyrogallol u. O xyhydrochinon, von den Naph- 
tliolen nur 1,2- u. 2,3-Dioxynaphtlialin Komplexe bilden, nimmt Vf. an, daB die be- 
nachbarten Hydroxyle Koordinationsvalenz besitzen; sind die H ydroxyle n icht be- 
nachbart, tr itt keine B. von Komplexen ein. — Die Verbb. vom T ypus I. werden 
leicht erhalten, wenn man die Lsgg. beider Komponenten im stochiometr. Y erhaltnis 
eindunsten lfiBt. Schwieriger w ar dic D arst. der Yerbb. vom T ypus II. In  wss. 
Lsg. erfolgte bei stochiometr. Y erhaltnis der beiden Komponenten stets B. der 
Verbb. vom T ypus I., ofig^bar stellt sich zwischen beiden Verbb. ein G lciehgewicht ein.

[xo° S o ] !  +  ph ^  [xo» pi;]! +  2H*°-
In  wss. Lsg. bew irkt der IjberschuB an W assermoll. gegen die Ph-Moll. Ver- 

schiebung des Gleichgewichtes nach links. In  alkoh. Lsg. sind dagegen die Ph- 
Moll. im tjberschuB, so daB das G leichgewicht nach rechts verschoben w ird u. so 
die gewUnschten disubstituierten Komplexverbb. erhalten wurden. — Die Salze des 
Pyrogallols sind im allgemeinen bestSndiger ais die des Brenzcatechins. (Atti R. 
Accad. dei Lincei, Roma [fi],l. 439—43. Florenz, Univ.) Z a n d e r .

G e rh a r t - J a n d e r  und H e rrm a n n  Schulz , Uber amphotere Oxyd.hijdra.te, dereń 
ałkalische Lęsungen und feste Salze (Isopolysauren und isopolysaure Salze). II. Die 
Tantalsaure u n d  einige ihrer Alkalitantalate. (I. vgl. J a n d e r  u. S i m o n , Ztschr. f. 
anorg. u. allg. Ch. 127. 6 8 ; C. 1924. I. 21.) Bei der Unters. der alkal. Lsgg. 
amphoterer Oxydhydrate gehen Vff. von der Unters. der T antalsaure u. ihren 
Alkalisalzen aus. Ais Ausgangsm aterial diente Tantalpentoxyd. Bei 0 u. 100° 
wurden unter sonst gleichen Bedingungen die beiden Tantalpentoxydhydratndd. 
Sa u. S m  dargestellt, an denen die A bhangigkeit des W assergehaltes von der 
W asscrdampftension der Umgebung gepruft wurde. A nhaltspunkte fur wohl- 
definierte H ydrate wurden dabei nicht gefunden. Qualitativ hat der W ieder- 
entwasserungs- u. W iederbew asserungsyerlauf Ahnliehkeit mit Dampfspannungs- 
isothermen der H ydrate von SiOa, S n 0 2, Sbs0 6. Das bei den beiden Tantalsaure- 
prSparaten auftretende Hysteresisgebiet laBt yolumenbestSndige Gele mit ycrfestigten 
Gclwanden u. yoncinander verscliiedenen Porendurchm essern erkennen, diese waren

^ioo groBer ais bei Ą . — Die Alkalisalze w urden durch Schmelzen von Alkali- 
hydroxyd oder -carbonat mit Ta.j06  dargestellt. N ur die sog. A lkalihexatantalate 
sind in W . 1., infolge von H ydrolyse rcagiert die Lsg. alkal. Diese Salze wurden 
durch A uf losen der Schmelzen in W . u. Einengen der klaren Lsg. im Vakuum- 
exsiccator uber P ,O j oder durch Kochen hergestellt. Die K rystalle w urden zu- 
nSchst mehrmals m it verd. u. schlieBlićh immer konzentrierterem  A. sorgfaltig ge- 
waschen. COa wurde ausgeschlossen. D as Na-Salz w urde aus dem K-Salz durch 
Zusatz von NaOH zu der kaliumalkal. Lsg. erhalten, u. zw ar in 2 yerschiedenen 
Krystallformen, die sich auch durch ihren K rystallw assergehalt unterschieden. Die 
Analyse der Salze wurde durch Fallcn des T a  aus der wss. Lsg. ais Pentoxyd- 
hydrat mittels wss. H 3 S 0 3 ausgefiihrt, das mittels M embranfilter filtriert, gegliiht u. 
ais TojOj gewogen wurde. Im  F iltra t wurde das A lkali ais Sulfat bestimmt. Die 
Analysen ergaben, daB sich das Alkalioxyd zum T as0 5 in allen Salzen wie 1,4 : 1  

verhalt, demnach mussen die aus wss.-alkal. Lsg. krystallin. erhaltenen Salze die 
Formel Me,[Ta5 0 ,e]-aq  haben, u. die ihncn zugrunde liegende Saure konnte gemaB der 
Formulierung der H etcropolysauren H ,[Ta(TaO j)J geschrieben werden. D urch Best. 
des Diffusionskoeffizienten (ygl. S. 531) wurde das Mol. Gew. des K-Salzes wenigstena
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der GroBenordnung nach mit dem nach obiger Form el berechneten iibereinstimmend 
gefunden. — Dic [II'] der was. Lag. des K-Salzes der komplexen Tantalsiiure wurde 
nach der Indicatorenm ethode von S O r e n s e n  gemessen, ais Testlsgg. dienten Gc- 
mische einer Glykokollsg. mit 0,1-n. N aO H , ais Indicatoren Alizaringelb u. 
Tropfiolin O. F iir 0 ,l-iiquivalentn. Lsg. w urde [H‘] ~  10 12, fiir 0 ,0 1 -iiquivalentn. 
~  10— 1 1  gefunden. Messungen der Leitfahigkeit der rein wss. Lsgg. des K- u. 
des Na-Salzes ergaben, daB den A lkalitantalaten nach der empir. Regel von 
O s t w a l d  (Ztschr. f. physik. Ch. 2. 901. [1881]) m indestens eine sechsbas. Tantal- 
sSure zugrunde liegt, was mit den bisherigen Feststellungen iibereinstimmt. (Ztschr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 144. 2 2 5 —4 7 . Gottingcn, Univ.) J o s e p h y .

E rn s t  F r ie d e r ic h  und L ie se lo tte  S i t t i g , Herstellung und Eigenschaftcn von 
Carbiden. Analog dem fruhcr (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 143. 293; C. 1925. 
I. 2366) bei der H crst. der N itride yerwendeten Verf. w erden je tz t TiC, ZrC, 
VC, NbC, TaC, dargestellt, indem im Porzellan- oder W olfram robrofen Kohlen
stoff auf das entsprechende Oxyd einw irkt, w ahrend das R eaktionsrohr von
H , durchstrom t wird. D ie Red. der Oxyde geht bei so bober Temp. vor 
s ich , daB der C ais CO austritt. Mo.jC, M oC , W C  u. SiC  wurden durch 
direkte Einw. von C au f das Metali gewonnen. D ie pliysikal. Eigenschaftcn 
w urden nach denselben Methoden bestimmt wie bei den N itriden. — TiC, sandiges 
graues Pulver mit sehr guter Leitfahigkeit. F. =  3400—3500° absol. H artę =  9 bis
10. E ntkohlt nicht beim Schmelzen. Die Rk. zwischen defń *Oxyd u. C tritt zwischen 
1700—1800" ein. Spezif. W iderstand Ozimmertemp =  1>8—2,5• 10 *, ffF =  7-10 - 4 Ohm.
— ZrC, graues metali. Pulver, unl. in HC1, HNO„, 11. in  konz. I I 2 Ś 0 4. D. =  6,90. 
H artę 8 —9, yollstfindig graphitfreies Pulver ist, wahrscheinlich harter. F. =  3400 
bis 3500° absol. E ntkohlt n icht beim Schmelzen. <7zlmmorlerap. w  0,7 -10 4, <rF =  
6 —7-10 - 4 Ohm. Reaktionstemp. des Oxyd-C-Gemisches 1900°. — VC. Sehr hart, 
ritz t Korund. F .=3100°. absol. Entkohlt n icht beim Schmelzen. ^zimmertemp. =  1,56 • 10 4, 
<Tf  =  3,2-10 4 Ohm. Das Oxyd reagiert mit C achon bei 1100°. — TaC. Braune 
F arbung , wahrscheinlich durch Spuren von Nitrid. In  allen Sauren unl. D. — 
13,96. H artę 9—10. F . =  4000—4100° absol. Zersetzt sich in n icht kohlender 
A tm osphare vor dem Schmelzen. ^zimmertemp. =  1,75 -10 4, ffF =  3—4*10— 4 Ohm. 
Reaktionstemp. des Oxyd-C-Gemisches 1200—1250°. — NbC. G rau mit yiolettem 
Schimmer. In  allen Sauren unl. D. =  7,56. H artę =  9 — 10. F . =  4000 bis 
41001’ absol. Zersetzt sich in n ich t kohlender A tmosphare vor dem Schmelzen. 
^zimmertemp =  1>5• 10 4, iT-p =  2,5* 10 4 Ohm. Reaktionstemp. des Oxyd-C-Ge- 
misches 1200—1250°. — ilfosC. H artę «  7. F. 2500—2600° absol. Zersetzt sich vor 
dem Schmelzen. <7 zimmerlemp  ̂ =  0,98 • 10 4, <rF =  1,8*10 •* Ohm. — MoC. F . =  
2840° absol. Zersetzt sich vor dem Schmelzen. ^zimmertemp. =  0,49 • 10~4, <TF =
0,7-10— 4 Ohm. — WC. F. =  3150° absol. Zersetzt sich vor dem Schmelzen. 
^zimmortenip =  0,53 -10 ■*, ffj. =  2,6 -10 4 Ohm. — SiC  leitct den Strom nicht. 
Es dissoziert bei 2220°. — SctC3 schmolz bei etw a 3000° absol. Es leitet den Strom 
gut. — CaC* ist ein Nichtleiter. — Nach den Verss. von B e c k e r  u. E b e r t  (Ztschr. 
f. Physik  31. 268; C. 1925. I. 1678) bildcn TiC, ZrC, VC u. TaC R aum gitter von 
Steinsalztypus. D ie gemessenen DD. stimmcn m it den rontgenograph. berechneten 
g u t iiberein. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 144. 169—89. Berlin. Osram. Fa. A.) Be.

L. T sch u g a jew , i i  ber Pentamminverbindungen des vierwerlige>i P latins. (Vgl.
C. r. d. l’Acad. des sciences 160. 840. 161. 699; C. 1915. n .  781. 1916. I. 408.) 
Es werden die Eigenschaften der Halogenopentamminoplatin- u. Hydroxopentammino- 
platinsalze untersucht u. zwei neue H erstellungsweisen der H alogenoderiw . sowie 
die Verseifung derselben zu den Hydroxoderivv. gegeben. Die Loslichkeiten der 
yerschiedenen Salze dieser Basen stimmen im allgemeinen gu t mit den Loslich-
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kciten der Ba- u. Pb-Sa)ze iłberein (swl. Sulfat u. Chromat). Die elektr. Leitfahig- 
keit des Chloropentamminoplatinchlorids fiigt sich mit /x — 404 (1 Mol. in 1000 1 W . 
bei 25°) gu t in das W ernersche Diagram m ein. Die D reiw ertigkeit des Chloroderiy. 
w ird durch Fiillung mit A gN 03, des IIydroxoderiv. nach F r e u n d l i c h  (Koagulierung 
einer kolloiden AsaS3 -Lsg.) bewiesen.

[P t5N H 3 -Cl]Cl3. 15 g Ammoniumcliloroplatinat u. 30 g N a ,H P 0 4 w erden mit 
300 ccm 20’/o N H 3 u. 450 ccm W . uber freier Flamme bis zur anniihernden Ent- 
fiirbung der Lsg. erwiirmt, die ausfallenden wciBen Niidelchen li. abfiltriert u. mit 
W. gewaschen. Man lost in verd. IICl, filtriert, fiillt mit uberschiissiger HC1 aus, 
lost in W ., fiillt m it IICl, lost in  W., u. fiillt mit NH 3  ais [P t4 N H 3(NH 1!)Cl]Cl!, 
welches durch Siiuren wieder in Aci-pentamminoverbb. iibergeht. (Vf. gibt noch eine 
Herst. an, in der das Na^IIPO, durch (NII4)4 C 0 3 ersetzt is t: 20 g P latinat, 30 g 
(NH,)aC 03, 200 ccm 20°/o.JSTH3, 12— 14 Tage am L icht bei Zimmertemp., fillrieren, 
losen in Essigsiiure u. Fiillen mit IICl.) — Salze: Chlorid, [P t5N H 3 -Cl]Cl3, Niidelchen,
1. in W ., wl. in HCl. D ie Lsg. gibt mit K J  eine schwarze Fiillung von [P t4N H aJ,]J j.
— Bromid, Niidelchen, wl. in W . — N itrat, wl. in k., leichter in h. W . — Chloro- 
platinat, [P t5 N II 3 Cl] • P tC la • Cl 2H 20  , gclbrote Bliittchen. Zur H erst. der 
llydroxoverbb. erhitzt man das Chloropentam m inoplatinchlorid, oder besser das 
Amidoclilorotetramminoplatinchlorid m it dem 2—3-fachen OberscliuB der Theorie 
an 2—3° / 0 N aO II bis zur vollstUndigen Lsg. filtriert u. iibersiittigt mit HCl. — 
Salze: Chlorid, [P t5 N H 3 (OH)]Cl3 -HaO, rhomb. Tafeln, seltener Niidelchen, wl. in k. 
W., leichter in h. W . Reagiert mit HCl bei 150° nach der G leichung:

[P t5 ^ H 3 (OII)]Cl3 +  2 HCl =  [P t4 N H 3 Cl,]Cl1  +  N H 4 C1 +  HaO .
Nitrat, weiBe Schuppen, wl. in k., leichter in  h. W . — Salze der Bromopentammino- 
plalinbase: 5 g  K alium brom oplatinat w ird m it 10 g  N a;H P 0 4, 10 ccm 20°/o NH 3  u. 
150 ccm W . wie oben behandelt u. das zuerat ausfallende Phosphat isoliert. — 
Bromid, aus dem Phosphat mit HBr, prismat., gelbliche Krystalle, 1. in W . (Journ. 
Russ. Phys.-Chem. Ges. 55. 287—318. 1924.) T a u b e .

L. T seh u g a jew , Eine neue Reihe von Addoamidotetramminoabkommlingen des 
uierwertigen JPlatins. (Vgl. v o rs t Ref.) Die Amidochlorotetramminoplatinsalze 
[P t4N II3 (NHJ)Cl]X4 entstehen durch Einw . von iitzenden Alkalien oder N H 3 auf 
Chloropentamminoplatinsalze. Sie reagieren alkal. u. lassen sich m it Methylorange, 
nicht mit Phenolphthalein, ais einwertige Basen titrieren. Mit Siiuren gehen sie 
in die entsprechenden Pentamminosalze uber, wobei stets ein Atom Chlor in das 
resultierende Prod. iibergeht, z. B .:

[Pt 4 N H 3 (NHa)Cl]Br, +  3H N O a == [P t5N H 3 Cl]-(N 0 3 ) 3  +  2 H B r, 
womit seine Stellung gekennzeichnet ist. — Chlorid, wl. in W . — Bromid, N itrat, 
gelbliche, kurze Prismen-. — Amidobromotetramminoplatinbromid, aus Bromo- 
pentamminoplatinbromid m it N H 3, gelbes Pulver. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 55. 
319-25 . 1924.) ' T a u b e .

D. Organisciie Chemie.
Jo h n  N o rm an  C o llie , Reaktionen des Triathylphosphins. Das Triiithylphosphin 

wird nach H o f m a n n  durch Zugabe yon PC13 zu einer iith. Lsg. von Zinkiithyl 
hergestellt. Nach Zugabe des NaOH u. Abdest. des T ria thy lphosphins, w ird 
weiteres festes NaOH zugegeben, Es scheidet sich ein Ol ab, welches sich beim 
Kochen unter H 2 -Entw. lost. Mit HCl angesSuert, zur T rockene eingedampft u. 
mit A. ausgezogen kann Diathylphosphinsaure, P(C2 H-)aO ■ O H , Kp. ca. 320°, in 
Kaltemischung lange N adeln , 1. Ag-Salz, erhalten werden. Triathylphosphin 
reagiert mit PC13 oder POCl3 lieftig unter P-Ausscheidung, analog m it SiCl4, S2 C12. — 
SnCl4 u. ZnClj reagieren schwach u. geben weiBe Doppelsalze. Chlor- u. Brombzl.
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reagiercn nicht, Joilbzl. sehr langsam zu P(C4 H 5)3, C6H 6J  yierseitige Platten. Tri- 
mełhylenbromid langsam zu P(CjH 5 ) 3 , (CHs)3Br2, weiBe K rystalle. Mit Cliloral wird 
unabliangig yon der Menge des Phosphins M etachloral gebildet, mit Chloralhydrat 
in  Sth. Lsg. ein 01, 1. in W ., Chloroplatinat [P(C2 H 5)3 C2 H 3 CL,0.j]2 PtC l4. Mit Form
aldehyd reagiert das Phosphin unter B. yon quaterniirem Phosphonium hydrosyd, 
welches mit HC1 u. H 2 PtCl6 das Salz [P(C2 H 5)3 CH 3 OCl].2PtC l4 gibt, mit Acetaldehyd 
analog [PtCaHsJaCjHuOCl^PtClj. (Journ. Chem. Soc. London 127. 964—65. London, 
R a l p h  F o r s t e r  Lab.) T a u b e .

C lem en t G enot, Uber einige Versuclie zur Identifizierung des Chlor alhy dr ais. 
A usfiihrliche Zusammenstellung der physikal. Eigensehaften u. chem, Rkk. des 
Chlor alhy dr ats. (Journ. Pharm . de Belgique 7. 393— 97. L iilt ie h , Univ.) L lN D EN B .

H e c to r  L epouse, Die W ir kun g der Schwefelsdure und ihres Anhydrides au f 
Dichloriithylen. Konz. H 2 S 0 4 (80—100°/0) w irkt auf symm. Dichlordthylen
CC1H : CCIII (I) bei Temp. bis 120° gar n icht ein. Eine hohere Temp. yerursacht 
V erkohlung. In rauchender H 2 S 0 4  lost sich I  yollstiindig auf. Aus reinem S 0 3 

bezw. konz. I I ,S 0 4 mit 50% SO., u. I  stellt Vf. die Verb. SOaH -C IIC l-C O H  dar: 
In  einem Rundkolben w ird konz. 1 1 4 8 0 4  u. I  eingetragen u. langsam rauchende 
H sS 0 4 hinzugefugt. Nach dem Abkuhlen w ird der Inhalt des Kolbens in Eis- 
w asser gegossen, die uberschiissige H 2 S 0 4 mit BaCOa neutralisiert u. das B aS0 4 

durch Filtration entfernt. D ie in der Lsg. noch enthaltene HC1 wird im Vakuum 
abdest. D er klebrige Inhalt des Kolbens w ird in k. W ?'gel. u. m it einem Ober- 
schuB von B aC 0 3 yersetzt. N ach der F iltration wird die Lsg. zur Trockne ein- 
gedampft. Es bleibt ein harziges, zerflieBliches Salz zuriick yon gelblich-weiBer 
Farbę. — Einfacher ist die Darst. des Ba-Salzes, wenn I  mit SOs zur Rk. gebraclit 
w ird, das durch Dest. der rauchenden li^SO, erhalten w ird. D as S 0 3 w ird in 
einen Kolben m it ubersehussigem I  geleitet, die uberdest. Menge A nhydrid durch 
dic Gewichtszunahme des Kolbens festgestellt.

Bei der Rk. w ird zun&chst S 0 8 angelagert. In W . tritt dann Hydrolyse der 
V erb. ein unter B. yon Monochlorsulfoessigsaurealdehyd (S0 3 H)CHC1 • CHO. Ba-Salz, 
B a(S03• C lIC l• COH), sehr zerflieBlich F. 90°. — K-Salz des (S0 3 H)CHC1-CH0. 
Es krystallisiert lamellenformig u. is t wie das Ba-Salz in W . II. F  — 123,4°. Zers. 
bei 200°. — Die Hydrolyse des C1(S03 H )CIL CHO mit W .-D am pf u. die frakt. Dest. 
der erhaltenen Lsg. fiihrte zu 51,4%ig. Chloracelaldehyd. (Buli. Soc. Chim. ISelgiąue 
34. 133—42. Bruxelles, Uniy.) G r z e n k o w s k i .

P. B ru y la n ta  und A. C h ris tia en , Thermochemie der Butennitrile. B islier war 
es nicht moglich, die beiden bekannten isomeren N itrile der Crotonsiluren au f chem. 
W ege den zugehorigen Crotonsauren zuzuordnen. Aus dem molekularen Breehungs- 
yermogen u. den Kpp. der Verb. hgtte man schlieBen kiinnen, daB das Croton- 
saurenitril mit den hoheren W erten der Crotonsaure u. das andere der i-Croton- 
sSure entsprSche. E rsteres w urde dann nach der Brlihlschen Regel das bestandigere 
sein. D a es indessen Ausnahmen yon dieser Regel gibt, untersuchte der Vf. die 
YerbrennungswSrm en der beiden Nitrile, um sie mit den entsprechenden W erten 
der CrotonsSuren zu yergleichen. Die yerw andte Verb. Allylcyanid  Yerbrennungs- 
wiirme (V.-W. 574,9 Cal.) u. das N itril der cyelo Propancarbonsdure (V.-W. 581,5) 
w urden in die Verss. eingeschlossen. Es haben die N itrile der CrotonsSure Kp. 108° 
bezw. 120,9° u. V.-W . 571,9 bezw. 573,8 Cal. Aus den W erten is t ersiclitlich, daB 
das N itril der Crotonsiiurc mit der groBeren Verbrennungsw3rm e das weniger be- 
standige ist. Es w urde also der i-Crotonsaure entsprechen. D er U nterschied der 
Verbrennungsw:irm en u. der B estandigkeit ist nun bei den Crotonsauren groBer 
ais bei den zugehorigen Nitrilen. V ergleicht man die yerschiedenen Nitrile mit- 
einander, so bem erkt man eine groBe Differenz der Bestandigkeit einerseits zwischen
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der Trimetliylcn- u. Propylenkette u. andererseits zwischen der Trim ethylen- u. 
Allylenkette. (Buli. Soc. Chim. Belgique 34. 144—50. Louvain, Univ.) G kzenk .

E d ith  H ild a  In g o ld  (U sherw ood), Der Ziisammenhang additiver Reaklionen 
mit tautomerer Umwandlung. Teil IV. Der E in flup  polarer Bcdingungcn a u f  die 
Umkehrbarkeit. (III. vgl. Journ . Chem. Soc. London 125. 1319; C. 1924. II. 834.) 
Die Frage nach dem V erlauf u. der U m kehrbarkeit M ichaelscher Additionsrkk. 
sollte gepriift werden. Es wurde untersucht die Einw. der Na-Verbb. von Oyan- 
essigester, Malonester u. Methijlmalonester au f (C E ^C B r-C O .^C JIf, (I). Die Experi- 
menle zeigten, daB die riicklSufige Rk., dic einer anormalen Addition entspricht, 
eintreten kann, u. daB mit der Schw ierigkeit einer gegen die polaren Bcdingungcn 
gericliteten Addition auch die schwere Spaltbarkeit derartiger Vcrbb. yerkniipft ist. 
W ahrend im II. T eil (Journ. Chem. Soc. London 125. 435; C. 1924. I. 2338) ge- 
funden war, daB raumlrCfie Bedingungen in erster Linie das Gleichgewicht einer 
Rk. beeinflussen, fiihren die Ergebnisse der vorliegenden Unters. zu dem SchluB, 
daB die prim are W rkg. polarer Bedingungen sich au f die Reaktionsgcschw indigkeit 
erstreckt. Die A nwendung dieser beiden Prinzipien diirfte geeignet sein, zur Er- 
forschung des Problems der „sterischcn H inderung“ beizutragen. Es konnte ge-

zeigt werden, daB Rkk. vom Typus A) >  C :C -C O „R  +  H X  =  >  CX-ÓH -CO sR 
(X =  CHfCOj-R], oder ein ahnlicher Rest) leicht eintreten u. reversibcl sind,

wahrend solche vom T ypus 'B) >  C : C • COaR  +  H X  =  >  CH • CX • CO.,R nur 
schwer oder gar n icht eintreten u. schwer im um gekehrten Sinne zu leiten sind.

E x p e r im c n te l le s .  C„H5- 0 ,0  • C(CII3)a • CII(CN) ■ C 0 2- C4H , (II) aus I u. Na- 
Cyanessigester w ar vollkommen frei von der nach B moglichen «-M ethylglutarsaure, 
as. Dimethylcarboxybernsteinsaure (III) aus II durch K O H , Prism en aus A.-Chlf., 
F. 166—167° (Zers.), 11. in W ., maBig 1. in A., wl. in Chlf. L iefcrt bei langsamcm 
Erhitzen au f 170° as. Dimcthylbernsteinsaure u. CO„. D er Triathylester von III, 
Kp *22 1j8 16o , liefert niit ISa'JVthylat bei 78 nur as. D im cthylbernsteinsaure, bei
100° daneben «-M ethylglutarsaure. Diese entstand jedoch nicht bei analoger Be- 
handlung von II. — u,u'-Dimethyl-u-carboxyglutarsćiureathtjlester (aus I u. Na- 
Methylmalonester) setzte sich im Bom benrohr bei 100° in 18 Stdn. mit Na-Cyan- 
cssigester boi Ggw. von N a-A thylat zu 38“/o in  a-M ethyl-a-cyanglutarsaureathyl- 
ester (IY) um. Aus der leichter fluchtigcn Fraktion des Rk.-Produktes w urde durch 
Na-Athylat Methylmaloifeater erhalten. (Journ. Chem. Soe. London 127. 469—75. 
South K ensington Imp. Coli. of Sci. and Techn.) H e r t e r .

P . A. l e v e n e  und H . S. S im m s, Die Stereochemie der 2,5-Anhydrotetroxy- 
adipinsauren. (Vgl. Journ . Biol. Chem. 59. 135; C. 1924. I. 2509.) Friiher wurde 
gezeigt, daB das p h ysika l.-u . chem. Verh. der 2,5-Anhydrozucker u. ilirer Mono- 
carbonsauren durch diy S tarrheit des Mol. e rk lart w erden kann, die durch den 
Sauerstoffring bedingt wird. Vff. setzen diese Studien an den Zuckerdicarbonsauren 
fort u. zwar mit einem yollig analogen Ergebnis. Sowohl die opt. Unters. wie die 
Titration ergab, daB die 2,5-A nhydrotetraoxyadipinsauren n icht zur Lactonbildung 
befahigt sind. W eitere Aufschliisse uber die raumliehe Lagerung der Substituenten 
lieferte die Best. der D issoziationskonstanten u. der Vcrgleich der nach der

Bjerrumschen Form el r  =  ------  ̂ --— (fur 18°) oder =  — —-------------------------- —r
p R , —  p K i — 0 ,b

4 j r i
(fur 25°) berechneten r-W erte. W ahrend  die r-\Y erte bei den Tetraosyadipinsiiuren 
von der gleichen GroBenordnung sind, lassen sich die 2 ,5 -Anhydrotetraoxyadipin- 
sauren danacli in 2 G ruppen eintcilen. In der einen G ruppe mit kleinen r-W erten 
stchen die COOH-Gruppen in bezug au f die Ringebene in cis-Stellung, in der 
anderen mit groBen r-W erten  in trans-Stellung.
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Saure p K i P K , r

Z u c k e rs i iu r e ...................................................................... 3,24 4,12 1 1 1 .
M annozuckersS ure........................................................... (3,1) 4,1 (8 )
S ch le im sau re ...................................................................... 3,19 3,99 16
a llo -S c h le im sS u re ........................................................... 3,30 4,16 1 1

cia-2,5-A nhydrozuekersSure........................................... 1,98 4,94 1,31 .
„ 2 ,5 -A n h y d ro sch le im s!iu re ...................................... 2 , 0 2 4,53 1 , 6

tran s-2 ,5 -A nhydrom annozuckersśiu re ......................
„ 2 ,5-A nhydroidozuckers!iure.................................

2,81
3,03

3,80
4,00

7,9 L  
8,3

Diese Ergebnisse stehen im besten Einklang mit den Folgerungen, die man 
aus den Atommodellen ziehen kann. (Vgl. dazu die Abb. im Original). (Journ. 
Biol. Chem. 63. 351—63. RocKEFELLER-Inst. for Med. Research.) O niE.

H e in r ic h  W ie la n d  und E u g e n  D o rre r , Die Gattermannsche Aldehydsynthese 
bei Enolen. Bei der Einw. von BlausSure u. HCl-Gas au f Acetessigester tritt nur 
die Enolform in Rk. Cyanhydrinsynthese kommt nachw eisbar nicht zustande. 
Ais Rk.-Prod. w ird der dem Aldimin bei Phenolen entsprechende eć-Formiminoacet- 
essigester ais Chlorhydrat erhalten:
CH3• C : C H • COOR Cl CH3-C-------CH-COOR _  CH 3 -C— CH-COOR

OH i r  : i  *  H O ^ l H C  rN H  (!) H (i:N H -H C l
Bei Acetylaceton analoger Verlauf. Die Im inogruppe w ird durch Siiuren leicht 

in  Osym ethylen u. N Ii3 zerlegt u. wie bei Phenolen Ersatz eines H-Atoms durch 
die Aldehyd- (bezw. tautomere Oxymethylen-)Gruppe erreicht. Verss. die Verbb. 
zu diazotieren, miBlangen, weshalb Vff. die Imin- der Am inom ethylcnstruktur vor- 
ziehen. Formiminoacetessigsaurealhylester, C .H n 0 3 N. Zu einer Mischung von 
A cetessigester u. Bzl. w ird w asserfreie Blausaure zugefugt u. mit trockenem HCl- 
Gas gesUttigt. Ilydrochlorid, F. 106° (Zers.). Freie Base, halbstarres Ol, F . 48—49°, 
K p . , 0 155. Cu-Salz, F. 197°. Formbninoacetylaceton , C6 H „0sN. D crbc Prismen, 
F . 144°, 11. HjO, wl. im A., PAe. Cu-Salz, F. 216°. (Ber. Dtscli. Chem. Ges. 5 8 .  818 
bis 820. F reiburg  i. B., Univ.) U e b s c h a t .

J . M. N e lso n  und B e n ja m in  F re e m a n , D ie H ydrolyse des Rohrzuckers durch 
Invertase in  Gegenwart von ce-Methylglucosid. I. (Vgl. Journ . Biol. Chem. 6 2 .  139;
C. 1 9 2 5 .  I. 851.) Vff. zeigen an H and von Tabellen u. K urvcn , daB cć-Methyl- 
glucosid n icht nur die H ydrolyse von Rohrzucker durch H efeinyertase (bei 
p H =  4,7—4,9) verzogert, sondern auch die hemmende W rkg. des gebildeten 
Invertzuckers abscliwacht. F erner w ird gezeigt, daB die V erzogerung der Robr- 
zuckerhydrolyse durch Invertzucker in statu nascendi in anderer Form verlauft, ais 
durch Invertzucker, dessen M utarotation abgeklungen ist. (Journ. Biol. Chem. 6 3 .  
365—75. New York, Columbia-Urny.) t Oh l e .

G ran d ad am , Reinigimg der Cyanide des K alium s und  N a tńum s, Uber ihren 
Schmelzpunkt. Kalium - u. Natriumcyanid  w urden durch U m krystallisieren der ca. 
95'Yoig. Handelssorten aus fl. N II3 in yollig reiner Form gewonnen u. ihre FF.

• mittels eines Au-Ag-Paares u. eines sehr empfindlichen Galyanometers in einem 
Ag-Tigel in  N-Atm. bestimmt. KCN, F . 634,5 ±  1°. NaCN, F . 563,7 ±  0,3°. 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 1 8 0 .  1598—99.) L i n d e n b a u m .

G nido P e ll iz z a r i,  TJntersuchungen iiber das Guanidin. Zusammenfassung der 
b isher vom Yf. herausgegebenen A rbeiten iiber Guanidin  u. seine D eriw . (Memorie 
della R. Accad. Naz. dei Lincei [5] 1 4 . 707—74. 1924. Sep.) Z a n d e r .

K . M acurew icz , Uber die Einuńrkung von aromatischen Aminen a u f das Chlor
hydrat des Semicarbazids. D urch Einw. yon pritnSren aromat. Aminen auf das
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Chlorliydrat des Semicarbazids konnten die entsprechenden symm. substituierten 
H arnstoffdcriw . w ahrsclieinlich nach folgenden Gleichungen erhalten w erden:

1. RNH 2 +  N H 2 -NHCONH 2  =  N H 2-NHCONHR - f  N H 3

2. NI-Ij-NHCONHR +  R N H , =  RNIICON HR -f- N H 2 -N H 2

In dieser W eise w urden aus Anilin u. Sem icarbazidchlorhydrat der symm. Diphenyl- 
hamstoff, C,3 H 1 2 ON2; aus o- u. p-Toluidin der entsprechende symm. o- u . p-Toluyl- 
hanistoff, C 1 5 H I6 ON2, erhalten. Analog erhielt Vf. aus (l,2)-3-Aminoxylol den symm. 
Dixylylharnstoff, C 1 7 H j0ON2, u. sclilieBlich aus Benzylamin den symm. Dibenzyl- 
harnstoff, C1 5 H 1(JON2. Von anderen Aminoverbb. wurden benutzt: p-Aminoaceto- 
phenon u. p-Bromanilin, dereń Reaktionsprodd. n icht niiher untersucht werden 
konnten. (Roczniki Chemii 4 .  295—97. 1924.) T e n n e n b a u m .

R . F . H u n te r , Uber Diathylphenylharnstoff' und die Kondensation von Phenyl- 
senfol m it Diathylamiiu*^ Vf. beabsichtigte die D arst. eines 1-Diathylaminobenzo- 
thiazols u. benotigte dazu Diathylphenylharnstoff. Aber die K ondensation von 
Phenylsenfol mit Diiithylamin lieferte ihm wie friiheren Forschern nur unkrystallisier- 
bare olige Prodd. (Chem. News 130. 338— 39. H ighbury New P ark , Chem. 
Lab.) L in d en b au m .

A. B erg , Uber die Bromadditionsprodukte der Schiffschen Basen. H a n t z s c h  
(Ber. D tsch. Chem. Ges. 23. 2774 [1890]) besclireibt das Bromadditionsprod. des 
Benzylidenanilins ais in W . unl. Vf. h a t jedoeh festgestellt, daB es von W . sehr 
leicht unter B. yon Benzaldehyd u. p-B rom anilinbrom hydrat zers. w ird. Mit yollig 
wasserfreien Medien bildet es gelbe Lsgg., die sich wie Lsgg. von freiem Br ver- 
halten, indem sie Metalle in Bromide Uberfuhren. In  feuchten Medien tr itt obige 
Zers. ein, u. Metalle werden nicht m ehr angegriffen. Das spricht fiir die Formel 
C ^R ^-C IIB r-N B r •CaI I i , u. die Zers. yerlfiuft wie folgt:

C6H6 ■ CHBr • NBr • C0H6 +  H20  =  C,H5-CHO +  Br-C8Hł -NH2,IIBr (I).
Vf. hat daraufhin  die Dibromide einiger anderer Schiffschen Basen in der gleichen 
Richtung untersucht. — i - B u t y l i d e n a n i l i n .  Man lost die Base in wasserfreiem 
A. u. gibt langsam 1  Mol. B r in Bzl. oder CS2 zu. D er gelbe Nd. von (CH3),C H • 
CIIBr -NBr-  C6 H , wird in einem trockenen Luftstrom  zwischen F iltrierpapier ab- 
gepreBt. Mkr. Bliittchen aus A. A. D ie Zers. m it W . liefert hauptsSchlich 
Brom-i-butyraldehyd u. A nilinbrom hydrat:

(CH3 )2 C H .C H B r-N B r-C 9 Hs +  H 20  == (CH3)2 CBr-CHO +  C„H5 -NH2,H B r (II). 
AuBerdem w ird sehr* wenig p-Bromanilin erhalten (vgl. I). — B e n z y l id e n -  
i - b u ty la m in .  Man erhalt zunSchst ein orangerotes Ol, das nu r teilweise krystalli- 
siert. Das reine Dibromid, CaIIb ■ C IIB r ■ N B r  ■ CtIT9, bildet aus Chlf. -f- A. ein 
gclbes krystallin. Pulver, F. 83—84° (Zers.), von etwas stechendem Geruch, swl. in
A., Bzl., zl. in A., sil. in .C hlf. D as B r ist SuBerst beweglich. In  W . lost es sich 
erst mit gelber Farbę, die bald yerscliwindet, u. gleichzeitig tr itt der stechende 
Geruch der Bromamme u. der des Benzaldehyds auf. Es h a t folgende Zers. 
stattgefunden:

C0HS • C H B r-N B r • C4H 9 - f  II , O =  C6 H 5 -C II0  +  C4H 0-N H B r - f  H B r (III). —
i - B u t y l i d e n - i - b u ty l a m i n .  D as Dibromid, (C H ^C II-C H B r-N B r-C iH i , ist 

eine dicke orangerote FI., swl. in  A., auch im Vakuum nicht unzers. destillierbar. 
Mit W . zerfiillt es in Brom -i-butyraldehyd u. i-Butylam inbrom hydrat (ygl. II). — 
B e n z y l id e n b e n z y la m in .  D as D ibrom id, C^II;, • C IIB r ■ N B r ■ CII? ■ C ^//,, bildet 
rote rliomboedr. K rystalle aus A. -j- A., F. 141—142", swl. in A. Mit k. W . zer- 
fallt es in Benzaldehyd u. Benzylbromamin (vgl. I I I ) .  Mit h. W . tritt B r auf, u. 
die FI. enthalt Benzylam inbrom hydrat, gem&B der R k.:

C6 H 5 -CHa-N H B r +  H B r =  C6 H 6 -CH 2 .N H 2  +  2 B r. —
Es lassen sich drei Falle unterscheiden: 1. D as eine B r w andert in den K ern 

des Amins, wenn dieses aromat, ist; der urspriingliche A ldehyd w ird regeneriert (I). 
V II. 2. 36
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2. Es entsteht der bromierte A ldehyd u. das ursprungliche Amin (II). 3. Falls 
beides unmoglich, bildet sich das Bromamin u. der ursprungliche A ldehyd (III). 
(Buli. Soc. Chim. de F rance [4] 37. 637—41.) L indenbaum .

H . E o sse t, Uber die Phosphornilrilchloride. D er Inha lt deckt sich mit dem 
der friiheren Mitteilung des Yerfassers (vgl. S. 19). (Buli. Soc. Chim. de France 
[4] 3 7 .  518—22.) L in d e n b a t j m .

L e o n a rd  H a rd in g , Uber kiinstliche „Sacchari7i“-Verbindungen. Synthese des 
Diphenyl-4,4'-dicarboxy-3,3'-sulfimids. W śihrend H o l l e m a n  (Ree. trav. chim. Pays- 
Bas 4 2 .  839; C. 1 9 2 4 .  I . 2516) durch Einfiihrung von zwei Saccliaringruppen in 
das Bzl. zu bitter schmeekenden Substanzen gelangte, hat Vf. in  jeden der beiden

Kerne des D iplienyls eine Saccharingruppe 
eingefiihrt. D ie erhaltene Verb. (I.) erwies 
sich ais geschmacklos. — Aus p-Jodtoluol 
w ird nach U l l m a n n  u. M e y e r  (L ie b ig s  
Ann. 3 3 2 .  44 [1904]) 4,4' D itolyl dargestellt 
u. dieses mit C1-S03H  bei 0—5° sulfiert. 
D as P rod . w ird mit uberschussigem h. 
N H 4 OH, darau f mit NaOH behandelt. Der 
unl. R iickstand ist wahrscheinlich 4,4'-Di- 
tolyl-3,3 '-sulfon, C,4H ,jO ,S ,ausPA e., F.219°. 

Aus dem alkal. F iltrat ffillt Siiure 4 ,4 '-D ilolyl-3,3'-disulfumid , Ci4H 1 0 O4 N2 S2 , das 
nach fraktionierter Umfiillung bei ca. 300° schm. Es w ird in alkal. Lsg. mit KM n0 4 

bei 40° oxydiert; mit Siiure fiillt ein gclatinoses Prod., das mit Soda in  das kry- 
stallisierte Diphenyl-4,4'-dicarboxy-3,3’-sulfimidnatrium, Cj JIeO^NjS.jiSa.;,, ubergefuhrt 
w ird. D ie freie Siiure, C nH ^N aS .., (I.) ist sehr schw er rein zu erhalten. — Yon 
der Benzidin-2,2'-disulfosiiure aus w urde Verb. C'HJ / l t (II.) synthetisiert. 
(Journ. Soc. Chem. Ind. 4 4 .  T  138—40. Cambridge, Univ.) L in d e n b a t j m .

W . L ew cock , Uber die Darstellung von Azoanilhmilfosaureii. Die p-Azoanilin- 
disulfosaure, welche zur Gewinnung von TrisazofarbstofFen dienen sollte, is t durch 
elektrolyt. Red. der p-Nitranilinsulfosiiure (vgl. L 0 b ,  Ztschr. f. Elektrochem. 5 . 459 
[1898]) nicht zu erhalten, da die Red. w eiter zu gehen scheint. A uch fur die Red. 
anderer Nitranilinsulfosiiuren erwies sich das elektrolyt. Verf. ais n icht brauclibar, 
n u r die 2-Nitranilin 4-sulfosiiure lieferte sehr wenig o,o-Diaminoazobetizol-m,m '- di- 
sulfosdure, ClsH 1 2 0 6N ,S,, braun, wl. in W ., fiirbt W olle orangefarbig. — In  einigen 
Fitllen fuhrte O sydation der N itranilinsulfosiiure m it ClONa u. nachfolgende vor- 
sichtige Red. zum Ziel. — Na-Salz der p,p'-Dinitroazobenzol-m,łn'-disulfosaure, 
ClaH 0O 10N 4SaN ai . Eine Lsg. yon 4-Nitranilin-3-sulfosiiure in verd. N aOH  wird mit 
5°/0 ig. ClONa-Lsg. yersetzt, dann ausgesalzen. H ellrote Nadeln aus verd. A., die 
sich beim Erhitzen explosionsartig zers. Red. mit If ,S  liefert die entsprechende 
Hydrazoverb., die ais K-Salz, C]2 H aOwN 4S3K», isoliert wurde. — p,p'-Diaminoazo- 
benzol-m,m'-disulfosaure (p-Azoanilindisulfosaure), CI2 H 1 2 OaN 4 Sa. D urch Red. obigen 
Na-Salzes mit N1I4SH oder besser in k. ammoniakal. Lsg. m it n icht m ehr ais der 
berechneten Menge F eS 0 4. O ber das Na-Salz (orangegelbe Bliitter) gereinigt, hell- 
gclbes Pulyer, von dem sich 1 g  in 11 W . lost. Lsg. in konz. H 2 S 0 4 orangefarbig, 
in verd. rot. — o, o’-Dinitroazobenzol-pj)'-disulfosaure, CI2 H 8O 10 N 4 S2. Ebenso aus 
2-Nitranilin-4-sulfosSure, doch miissen die Lsgg. vor dem Mischen sorgfiiltig neu- 
tralisiert werden. Reinigung iiber das Ag-Salz. Ident. m it der von Z in c k e  (Ber. 
D tsch. Chem. Ges. 3 4 .  2853 [1901]) au f anderem W ege dargestellten Verb. Bei 
der Red. entstehen nur Spuren o-Azoanilindisulfosaure, hauptsiicblicli scheinbar die 
D initrohydrazoyerb. — 3-Nitranilin-4-sulfosdure. Gute D arst. aus 2 ,4 -Dinitrochlor- 
benzol in  A. mit der berechneten Menge wss. K 2S 0 3 -Lsg. bei 60° u. Red. der Di- 
nitrovcrb. mit H2S in ammoniakal. Lsg. bei 40°. — Na-Salz der m,m'-Dinitroazobenzol-

CO— N H

" S — ^ o .

- S O ,

ĆO—-NH
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-p,p'-disulfosaure, C 4 2 H 0 0 , 0N 4 S2 Na.2. Orangefarbene Nadeln aus verd. A. — m,m'-Di- 
aminoazobenzol-p,p'-disulfosaure. M itFe(OII)2. O rangefarbigerN d., n icht rein erhalten, 
fiirbt W olle citronengelb u. g ib t eine ebenso gefiirbte II 2 S 0 4 -Lsg. — 4-Nitranilin-
2-sulfosSure (aus 4-Nitroehlorbenzol-2-sulfosaure u. N H 4OH im Autoklaven bei 160
bis 170°) u. 3-Nitranilin-6-sulfosaure werden von ClONa zera. — Die beschriebene 
p-Azoanilindisulfosaure, aelbst ein bestiindiger gelber W ollfarbstoff, w urde tetrazo- 
tie rt, m it yerschiedenen Komponenten gekuppelt u. der Zuwachs an Azogruppen 
mit TiCl3 erm ittelt. In  keinem Falle w urde ein reiner Trisazofarbstoff erhalten. — 
Phenolfarbstoff, C1 BI I 1 4 0 8N4 S2, reiner Disazofarbstoff, bronzefarbig, Lsg. in W . orange- 
farbig, in NaOH rot, in HC1 yiolett, in H 2 S 0 4  blau. D iathylather, C2 2 H 2 2 0 8N 4 S2, 
dunkelbraun, seifen- u. allialiecht, H 2 S 0 4 -Lsg. blauyiolett. — fl-Naphtholfarbstoff, 
C2 2H 1 0 O8N 4 S2, reiner D isazofarbstoff, dem yorigen ahnlich, H 2 S 0 4-Lsg. griin. — 
R-Salzfarbstoff, enthaltoneben Dis- aucli Trisazofarbstoff, b lauer, Lsgg. in NaOH 
u. HjSO., blau. — Farbstoff m it Bronnerseher Saure, C3 2 H 3 0 O,sN 8 S4N a4, wesentlich 
Trisazofarbstoff, blau. — p-Azoanilin selbst kuppelt mit Phenol leicht zum p,p'-Di- 
oxytrisazobenzol, C2 1 H 1 8 0,,N(1, braun, wl. in A., Bzl., 1. in P y rid in , Lsg. in  I i 2 S 0 4 

blau, in A lkali rot, m it H 2 0 ,  yioletter Nd. Diathylather, C2 8H 2 80 2N,,, almlich. — 
p,p'-Diaminoazobenzol-m-sulfosćiure, C1 2 II 1 2 OaN 4S. D urch Sulfieren von p-Azoanilin 
in M onohydrat mit Oleum (W asserbad). Schmutziggriines Pulver. G ibt bei w eiterer 
Sulfierung obige Disulfosaure. L iefert g la tt Trisazofarbstoffe, woraus die ster. Be- 
hinderung des einen N H , durch S 0 3H  in der D isulfosaure folgt. — Phenolfarbstoff,
C,,His0 5N„S, grunlich, wl. in W ., 11. in Pyridin, Lsg. in  A lkali rot. — (j-Naplithol- 
farbstoff, ,C3 2 H 2 1 0 6N 0SNa, grunlich, H 2 S 0 4 -Lsg. blaugriin. — R-Salzfarbstoff, yiolett,
1. — Phenetolfarbstoff, C2 8H S5 O5 N0SN a, N adeln aus Pyrid in  W ., wl. — Deami- 
nierung u. Bed. yerlaufen bei der p-Azoanilindisulfosaure anormal, es entsteht keine 
Metanilsaure. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T  152—55. Beckton, T ar and Ammonia 
Products Works.) L i n d e n b a u m .

F re d e r ie k  A lfre d  M ason, N itrierung des Carbonats und Athylearbonats des 
m-Oxybenzaldehyds. Die N itrierung sowohl des o-Carboxy- wie des o-Carbathoxy- 
m-oxybenzaldehyds liefert leicht 6 -Nitroderiyv. ais H auptprod., wfihrend die altere 
Methode der direkten N itrierung u. T rennung durch fraktionierte K rystallisation 
auBerordentlich miihsam ist.

V e rs u c l ie .  m-Oxybenzaldehyd in alkal. Lsg. liefert m it Phosgen m-Oxy- 
benzaldeliydcarbonat, aus Eg. F . 132—134° m it N itriergem isch entsteht d-Nitro-
3-carboxyloonybenzaldehyd, aus Eg. F . 194—198° (zers.), unl. in A., Aceton, Bzl., 11.
in h. Eg. oder Nitrobenzol in letzterem unter Zers. Verseifung mit Alkali liefert 
6-Nitro-3-oxybenzaldehyd, aus lO1/, A., F . 167°, wl. in W . oder A., 11. in  Eg., sil. 
in A., unl. in Chlf., Bzl. .u. Toluol. m-Oxybenzaldehyd mit Chlorkohlensaureathyl- 
ester behandelt liefert m-Carbodthoxyloxybenzaldehyd, K p . 2 0 165—167°, K p.,eo 289 
bis 292°, D . 1,42. N itriergemisch gibt 4-Nitro-3-carboathoxyloocybenzaldehyd, aus 
Bzl.-PAe., F . 63—65°. Die Yerseifung liefert wie oben 6-Nitro-3-oxybenzaldehyd. 
Ferner w erden einige einfache, neue D e riw . des 6-Nitro-3-oxybcnzaldehyds be- 
schrieben. Methylather, F . 83° (Methylieren mit Dimethylsulfat). Monoacetylderiv., 
F. 74°, m it A cetylchlorid u. Pyridin u. ein Triacetylderw., F . 120° mit Essigsaure- 
anhydrid. — Benzoylderiv., F. 104— 105°. — Phenylhydrazon, F . 185—195°. — Oxim, 
F. 179—180", 11. in A. — Semicarbazcm, F . 245—260°. (Journ. Chem. Soc. London 
1 2 7 .  1195—99. Osford, D y s o n  P e r r i n s  Lab.) T a u is e .

D. T isc h ts c h e n k o , Untersuchungen iiber die Organomagnesiumverbindungen. 
Uber die ReaJdion zwischen Magnesium und Saurehalogenidcn. Bei der Einw. von 
N a auf Saurcehloride entstehen Yerbb., die anfangs (ygl. B r Oh l , Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 12. 318 [1879]) fiir a-D iketone gehalten, spater aber ais E ster disubstituierter 
Acetylenglykole, R -C O -O -C R : C R -0 -C 0 * R , erkannt wurden. Zur E rklarung der

36*
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R k . nimmt Vf. a n , daB sich — wie aus Saurcestern u. N a (vgl. B o u v e a u l t  u . 
L o c q d in  , Buli. Soc. Chim. Paris [3] 35. 629 [1906]) — zunSchst Acetylen- 
glykolate bilden: 2R  • CO • Cl +  4 N a =  2 NaCl +  R  • C(ONa) : C(ONa) • R. Diese 
setzen sich sofort mit uberschussigem Saurechlorid zu obigen Estern um. — Die 
Beobachtung S t a u d i n g e r s  (vgl. Ber. Dtscli. Chem. Ges. 41. 2217 [1908]), daB Saure- 
chloride n icht mit Mg reagieren , kann Vf. bestiitigon. A nders yerhalten sich je- 
doch Siiurebromide. Sie reagieren um so leichter u. yollstiindiger mit Mg, je  lioher 
ilir Mol.-Gew. ist. D ie Rk.-Prodd. konnten n icht in reiner Form erhalten werden; 
nach lgngerem Erhitzen im Yakuum au f 140°, da der A. hartniickig festgehalten 
w ird , hinterbleiben leichte gelbe Pulyer von der ungefiihren Zus. R  ■ CO • MgBr, 
die sich zum U nterschied von anderen Organomagnesiumyerbb. in A. w ieder zu 
yiscosen Fil. auflosen. D ie wenigen w eiter unten beschriebenen Umsetzungcn 
lassen zw ar n icht daran zw eifeln, daB es sich um die gesuchten Verbb. handelt, 
aber die Hoffnung, daB sie allgemeine synthet. V erwendung finden konnten, hat sich 
n icht erfullt.

CHB • CO • M gBr. K ocht man berechnete Mengen CH3COBr u. Mg in dem 
6 fachen Vol. A ., so ist die Rk. erst nach ca. 48 Stdn. beendet. Es h a t sich eine 
braune yiscose M. abgeschieden. Man zerlegt mit W ., rektifiziert die ath. Schicht 
u. gew innt Essigsaureathylester (ca. 35% ), Diacetyl (25—30%) u- Harze. — Anders 
yerlauft die R k., wenn man nur m it 1 Vol. A. yerd. u. einige Tropfen H g zufiigt; 
sie ist schon nach 8 —10 Stdn. beendet. Man filtriert dureh -Asbest, zerlegt mit W., 
trocknet die ath. Schicht mit CaCl2 u. dest. Man erhalt w enig Acełaldehyd, dann 
Essigsaureathylester (ca. 80%), Spuren D iacetyl u. etwas Crotonaldehyd (Kp. 102 bis 
106°). Zweifellos hat sich der aus CH 8 • CO • MgBr zunachst hervorgehende Acet
al dehyd teils zu Essigester, teils zu Aldol kondensiert u. letzteres sich bei der 
Dest. zu Crotonaldehyd anhydrisiert. — (C'if3) 2 C II■ C S t -CO-M gBr. i-Valerylbromid 
reagiert yiel leichter m it Mg, man muB es zutropfen lassen u. zeitweise kUhlen. 
H ier entsteht eine homogene gelbliche Lsg. Die relatiyen Mengen der erhaltenen 
Prodd. hfingen dayon ab, wie man bei der D arst. u. Zerlegung yerfahrt. E in Vers., 
bei dem die Lsg. in uberschiissige verd. HCl eingeriihrt wurde, ergab aus der ath. 
Schicht folgende Substanzen: 1. Bis zu 27% i-Valeraldehyd, Kp. 90—95°. 2. 40% 
a-i-Propyl-(i-i-butylacrolevi, C1 0 H ISO, Kp. 187— 191°, K p . , 8 85—87°, D .20so 0,848, von 
n ich t unangenehmem, zum H usten reizendem Geruch. Entstanden durch Konden- 
sation des i-Valeraldehyds. W ird  von K M n0 4 zu i-Y aleriansaure u. i-B utyryl- 
ameisensaure (Phenylhydrazon, F . 128°) oxydiert. 3. 15%  i-Yaleroin-i-valerat, 
K p . 1 6  140—142° (vgl. unten). 4. 7% D i-i-butylacetylenglykoldi-i-valerat, Kp.,„ 170 
-bis 172° (vgl. unten). — (C'-ff3 ) 2 C II■ CO • M gBr. Ebenso mit i-Butyrylbromid. Nach- 
dem aus der Sth. Lsg. m ittels N aH S 0 3 etwas i-B utyra ldehyd  estraliiert wurde, 
wurden folgende Fraktionen erhalten: 1. 4%  vom Kp. 144— 149°. N icht untersuclit.
2. 30%  vom Kp. 149— 154°, D . 18 ] 8  0,910. Is t  wesentlich i-B u ty ro in , C8H i8Os, 
wahrseheinlich yerunreinigt durch w enig D i-i-butyryl. Dies folgt aus der leichten
B. eines Osazons, C,0H ,0N,( , B lattchen aus Bzl., F . 139,5—140°, im Gegensatz zu 
dem Yerh. von a-D iketonen mit yerzw eigter K ette (vgl. B o u v e a d l t  u. LoCQUIN, 
Buli. Soc. Chim. Paris [3] 35. 653 [1906], ferner weiter unten die Erfahrungen in 
der i-Valerylreihe). 3. 15%  vom Kp. 154—210°. N icht untersucht. 4. 30%  vom 
Kp. 210 — 218°, bei nochmaliger D e s t K p.is 91— 94°, D .,8IS 0,911, VZ. 257. Ist
i-B u ty ro in -i-b u ty ra t,  CJSHS2 0 3. 5. 5 %  vom Kp.ls 130—140°, VZ. 384. Is t Di-i- 
propylacetylenglykoldi-i-butyrat, C10 H 2 aO4. Die B. des i-Butyroins ist w ie folgt zu 
erk lS ren :

2 (CH3)SCH • CO • MgBr — >  (C H ^C II • C(OMgBr) (MgBr) • CO ■ CH(CH3)a
2 MgBr(OH) +  (CH2)3 CH.CH (OH ).CO.CH (CH 3)2.

D er i-B utyroinester bildet sich durch Umsetzung des Zwischenprod. mit einem
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weiteren Mol. i-B utyrylbrom id. — Benzoylbromid reagiert teilweise m it M g, es 
konnten jo do cli nu r Benzocsiiure u. H arze erbalten werden.

Es ist sehr auffallend, daB die Acylmagnesiumbromide zu den meisten Um- 
setzungsrkk. anderer Organomagnesiumyerbb. nicht befiihigt sind. N ur einige wenige 
konnten ausgefuhrt werden. — Setzt man zu einer m it allen Voraichtsma6 regeln 
hergestellten Lsg. yon i-Yaleryl-MgBr unm ittelbar 1 Mol. i-Valerylbromid, so setzt 
eine neue Bk. ein , die nach 4— 6 -std. Stelien beendet ist. Man zerlegt mit W . u. 
yerfahrt wie gewohnt. D er abdest. A. enthalt Athylbromid. Ferner w urden er- 
halten: 1 . 22 ° / 0 i - Valeriansdurcałhi/lester, C,IT1 4 0 2, Kp. 134 — 135°, D . 204 0,868, 
VZ. 441. 2. 42°/0 Di-i-valeryl, C1 0 H 1 8 Oa, griinlichgelbe FI., Kp. 174—175°, K p . , 4 77,5 
bis 78°, D . 204 0,931. O ibt kein Osazon, sondern nur ein Phenylhydrazon, CioHjiON 
Nadeln aus Bzl., F . 78°. 3. 12° / 0 i-V a lero in -i-va lera t, C1 6 H ,80 8, K p . , 0  133—135°,
D . 204 0,913. W ird  yerstfKt zu i-Valeriansfiure u. i-Valeroin, CI0 H ,0 Oa, hellgelbe FI., 
Kp . 10  93— 97°, D . 20J 0  0,889; gibt leicht ein Osazon, B lattchen aus Bzl., F. 163°. 
4. 8 ° / 0 Di-i-butylacetylenglykoldi-i-valerat, CaoH 3 6 0 4, Kp.ls 170—173°. G ibt dieselben 
Yerseifungsprodd. D ie Verbb. 3 u. 4 sind ident. mit den oben bei der Zerlegung 
des i-Valeryl-MgBr durch W . erhaltenen Verbb. i-Valerian3 aureathylester u. CaH„Br 
8 tammen aus der Umsetzung eines Teiles des i-Valerylbromids gemaB der Rk. von 
B l a is e  (C. r. d. l ’Acad. des sciences 1 4 0 .  662), die durch MgBrs katalysiert w ird: 
R»CO*Br -f- (CaH 6)aO =  R-CO -O CaH s -(- CaH 5 Br. — Die Acylmagnesiumbromide 
reagieren lebhaft mit COCl2, es konnten jedoch nur teerige Prodd. gewonncn 
werden. Ferner setzen sie sich m it ca. 1 Mol. B r um u. liefern nach der Zerlegung 
mit W. den A thylester der betreffenden Siiure, die frcie S iiure, CaH 5B r, das be- 
treffende a-D iketon u. teerige Prodd. Oxalylbromid w irkt unter A bspaltung von 
CO wie Br. — Die Acylmagnesiumbromide yerhalten sich noch in einer anderen 
Richtung abweichend. Ih re  Sth. Lsgg. setzen bei Zimmertemp. eine gewisse Menge 
von MgBra, 2(C2H 5).20  ab. (Das MgBra rUhrt yon der B . der yerschiedenen Ester 
her.) Die abdekantierte' u. mit A. verd. Lsg. liefert nun au f Zusatz von 1 Mol. 
Aceton einen reichlichen Nd. yon M gBra, 3CsR e0. D ie yerbleibende iłth. Lsg. 
gibt zwar mit W . dieselben Prodd. wie dic urspriingliche Lsg., ist aber im Gegen- 
satz zu dieser mit Bzl. u. selbst PAe. mischbar. Vf. nimmt an , daB unter der 
W rkg. des Acetons folgende Rk. e in tritt: 2R* CO-M gBr =  MgBra - |- (R-CO),Mg. 
(Buli. Soc. Chim. de F rance [4] 3 7 .  623—37. Leningrad, Univ.) L i n d e n b a u m .

P. L eo n e , tjber Organometallverbindungen des Aluminiums. IV. Einwirkung  
von Sdurechloriden. (III. ygl. A tti R. Accad. dei Lincei Roma [6 ] 1. 229; C. 1 9 2 5 .  
I. 2436.) Bei der Einw. von Benzoylchlońd  auf A thyl-A l-Jodid  w urde neben kleinen 
Mengen Pi-opiophenon ein ^J-Diketon, Cl,ci-Dibenzoylathan, F . 84°, erhalten. W Shrend 
der Rk. wird A than entwickelt, w ahrscheinlich durch Zers. der Al-Yerb. durch 
HC1, die aus Benzoylchlońd durch die Kondensationsrk. freigem acht wird.

:caii5 CO—CaII 5 Cl
R - A l / 1...........+ " '" |..................: =  R —A l /  +  C2 H 6 -CO-C 6 H 5,

\ J  Cl X J
C0H S.C O -C H H  Cl:CO-C6 H 6 C0H s-C O -C H -C O -C 9H 5

I :.... + .....! I +  HC 1 .
CH, CH3

D ie Osydation desD ikctons mit Chromsauregemisch ergab Benzocsiiure; d ieR k. 
mit Hydrazin ergab 3,5-Diphcnyl-4-mcthylpyrazol, F . 223°. (Atti R. Accad. dei 
Lincei, Roma [6 ] 1. 443—45. Rom, Univ.) Z a n d e b .

S am uel Coffey, Mercurierung aromałischer Verbindungen. Teil I. Toluol. U nter
sucht w ird die Stellung des Hg-Atoms in den M ercuricrungsprodd. des Toluols. 
Es ergibt sich ein R esultat an Acetoxymercuritoluolen o : m : p  — 43 : 13: 44 .  —



54G D . O r g a n i s c h e  C h e m i e . 1925. ir.

1 T eil reines Toluol w ird mit lji  Teilen M ercuriacetat 5—6 Stdn. erhitzt u. auf- 
gearbeite t Die erhaltenen Brommereuritoluole w erden in Chlf. mit B r umgesetzt 
u. die Bromtoluole frak tion iert F raktion  Kp.70() 230—245° enthalt die Monobrom- 
toluole, welehe nach folgender Methode getrennt w erden: E s werden die drei 
moglichen Monobromtoluole hergestellt u. mit HNOs zu den Benzoesiiuren oxydiert. 
Das Sauregemiseh w ird dreimal m it 200 cem h. W . ausgezogen, der Riickstand ist 
reine p-Brotnbenzoesaure, F .  256°. D ie Lsg. w ird mit B ary t neutralisiert, die Ba- 
Salze fraktioniert krystallisiert u. das Ba-Salz der m-Brombenzoesaure isoliert. Nach 
erneutem  Losen in */i0 -n. HC1 u. Fallen m it B aryt w ird das Ba-Salz der o-Brom- 
benzoesdure erhalten. Mit dem Siiurengemisch aus den M ercuriverbb. gibt die 
Methode obenstchendes Resultat. (Journ. Chem. Soc. London 127. 1029—32. London, 
R a l p h  F o r s t e r  Lab.) T a u b e .

A r th u r  F re d e r ic k  H u n t und E u stao e  E b e n e z e r  T u rn e r , Einige aromatische 
Chlorvinylarsine. Acetylen w ird durch eine gekuhlte Lsg. von A1C13  in Phenyl- 
dichlorarsin geleitet, das R eaktionsprod. w ird mit E is u. konz. IICl behandelt, ge- 
trocknet, dest. u. Fraktionen 1. K p . 1 5  125—220° u. 2. K p.ls 220—270° aufgefangen. 
Fraktion 2. konnte n icht in ihre Bestandteile getrennt werden. Fraktion 1. redest. 
gibt a) reines Phentyl-^-chlorvinylchlorarsin, C8H 7 C12 As, K p . l0  140—145° u. b) ein 
Ol, Kp.,,, 150—170°, welches, mit AgNOa gcschuttelt, ein A dditionsprod. AsC6H 5- 
(CH : CHC1) 2 • A gN 03, Nadeln F . 142°, liefert. Mit HOl zers., entsteht daraus 
Phenyl-fi,fi'-dichlordivintglarsin, AsCaH 6(C H : CHClj), K p . I 0  15o—160°. D ie Substanz 
w ird auch aus ^9 '-D ich lord iv iny lch lorarsin  (G r e e n  u . P r i c e , Journ . Chem. Soc. 
London 119. 448; C. 1921. n i. 292) mit Phenyl-M gBr hergestellt. Bei der Einw. 
von A1C13 au f Plienyldichlorarsin entsteht ein A dditionsprod. AsC^IIjClj • A1C13. — 
37 g  Phenylacetylen u. 105 g A rsenchlorid 4 Stdn. au f 110° erwiirmt, mit konz. HC1 
geschuttelt, dest. geben F rak tion  1 . ci-Chlorstyryldićhloranin, C8HaCl3 A8 , K p . 12  108 
bis 110°, — 2. a,u'-Dichlordistyrylchlorarsi)i, C10H 1 2 C13 As, K p.la 170—175°. (Journ. 
Chem. Soc. London 127. 996—99. London, Univ.) T a u b e .

Konrad Bournot, Fortschńtłe a u f dem Gebiełe der Teipenchemic in den Jaliren 
1 9 1 8 — 1 9 2 3 . (Ztsehr. f. angew. Ch. 3 8 .  105— 10. 128— 35. Miltzitz.) P f l C c k e .

H . T h o m s, Untersuchungen in  der Gruppc der Riechsto/fe. Vf. untersucht die 
Yeriinderungen im R iechstoffcharakter, die sich durch die Einw. yerachiedener 
Agenzien ergeben, u. sucht, Prodd. zu gew innen, die ais T herapeutica, Farbstoffc 
oder Desinfektionsmittel eine Y erw endung yersprachen.

I. Mit H . K a h re : Die Kondensaiionsfahigkeit des i-Bułyraldehyds. Um ein Bild 
yon der Kondensationsfahigkeit dieses A ldehyds zu gewinnen, w urde zuniichst sein 
V erh. bei der Kondensation mit Alkoholen zu Acetalen untersucht. Gute Ausbcuten 
wurden bei der A cetalisierung unter dem EinfluB von wenig gasformiger trockener 
IICl erzielt; es wurden so das D i-i-butyl-, D i-i-amyl- u. Dibenzylacctal rieu dar- 
gestellt; sie bilden farblose Fil., im Geruch erinnern sie an Fuselol. — Mit Ketonen 
kondensiert ,.der i-Butyraldehyd un ter der W rkg. von 10%ig. N aO II zu ungesatt 
K etonen, wobei die E ntstehung ^ /-u n g e s a t t .  Ketone im Gegensatz zu den a ,ft-un
gesatt. Ketonen erschwert ist. Beim Methyl-i-butylketon ist die Ausbeute an un
gesatt. Keton in der allgemein angewendeten K ondensationszeit sehr gering ge- 
w orden, beim Methylnonylketon ist die Ausbeute bei fiinffacher Zeit au f Nuli gc- 
sunken. Neu dargestellt w urden: 2-Methylhepten-3-on-5, ein Isomeres des natiir- 
lichen M ethylheptenons, u. drei Isomere des Thujaketons: 2-Methylocten-3-on-6,
2-Mełhylocten-3-on-5 u. 2,6-Dimethylhepten-3-on-5. Alle vier haben Shnlichen frucht- 
a therartigen , angenehmen Geruch. D urch Red. w urden aus ihnen zum Teil die 
entsprechenden ges!ttt. K etone, zum T eil die entsprechenden sekundaren Alkohole 
erhalten. — Mit Acetophenon ergab der i-Butyraldehyd das gu t krystallisierende
i-Butylidenacetophenan\ mit Dimethylamin wurde ein roter Farbstoff erhalten , der



1925. II. D . O r g a n i s c h e  C h e m i e . 547

gegen W . u. Alkali auBerst cmpfindlich ist. Mit Urełhan w urde i-Bwli/lidendiurethan 
erhalten.

V e r s u c h s t e i l .  i-Butyraidehyddiathylacetal, C8I I 1 2 Os , mit l% ig . alkoh. HC1 
(1 Stde. RuckfluB), Kp. 134—136°, Ausbeute 20—25%. — i-Butyraldehyddi-i-butyl- 
acctal, C ijH jjO j, durch Stehenlassen einer Miscliung von 30 g i-Butylalkohol (-(- 0,3 g  
gasformiger HC1) u. 14,4 g i-Butyraldehyd (2 Tage), K p.,e 94—95", Ausbeute 25%.
— i-Butyraldehyddi-i-amylacetal, C 1 4H 3 0 O2, D arst. wie voriges, K p . 2 8 1 25—127°, 
Ausbeute ca. 25%. — i-Butyraldchyddibenzylacełal, C,8H 2 2 0 2, K p.,s 190—193°, Aus
beute ca. 30%. — 2-Mctliylhepten-3-on-5, C8H 1 4 0 ,  aus i-Butyraldeliyd u. Mcthyl- 
Sthylketon (-)- 10°/oig. NaOH, 3 A rbeitstage lang sehUtteln, wiihrend der N acht u. 
nachher noch 2 Tage lang stehen lassen), Kp.,* 53—56°, K p . 23 62—65°, K p . 7 7 2  1  67°, 
Ausbeute ca. 35% , Lsg. in konz. H 2 S 0 4 ist ticfgclbrot; mit Alkali u. J  tr itt kein 
Jodoformgerucli auf; IIB r u. B r werden addiert, ohne daB sieli jedoch die Additions- 
prodd. fassen lieBen. — Semicarbazon, C9 H ,,O N 3, F . 174—175° aus M ethylalkohol. —
2-Methylhcptanon-S, C8H 10 0 ,  aus dem ungesiitt. Keton durch katalyt. H ydrierung 
(Ni-Bimsstein) bei 130—140°, K p . 7 6 0  160—163°, D .2° 0,8304, « D =  1,42087, M„ =  
39,13 (berechnet 39,16). — Semicarbazon, C9H 1 9 ON3, F. 131—132° aus Methylalkohol, 
war ident. mit dem aus i-Butylessigsiiureclilorid u. A thyl-M gJ (-J- Semicarbazid) er- 
haltenen Semicarbazon. — 2-Melhylocten-3-on-6, C9H laO, aus D iathylketon u. i-Butyr- 
aldehyd (-)—10%ig. NaOH) in alkoh. Lsg. (10 Tage stehen lassen), ICp. 19  73—77°,
D . 19  0,8628, n D =  1,44533, Mn =  43,27 (berechnet 43,31); beim A ufbew ahren tritt 
Gelbfiirbilng u. A nderung des Kp. ein. — Semicarbazon, C1 (JH 0 ON3, F . 147—148° 
aus Methylalkohol. — 2-Methyloctanon-6 (i-Hcxyliithylketon), C9H ,80 ,  aus dem un- 
gesatt. Keton durch katalyt. H ydrierung (Ni), Kp. 180—185°, D . 20 0,8353, « D =
1.43479, MD =  44,40 (berechnet 43,77). — Semicarbazon, C,„H2 1 ON3, F. 129°. —
i-Hexylathjlcarbinol, C9 I I ,uO, aus dem ungesiitt. Keton durch Bed. mit N a in alkoh. 
Lsg. (RuckfluB), K p . 18  74—79°, D . 1 2  0,8402, nB =  1,43850, MD =  45,10 (berechnet 
45,29), ist gegen NH 3 (4 Stdn. bei 110") indifferent. —  2-Mełhylocłen-3-oti-5, C9 I I 1 6 0 , 
mit M etliylpropylketon (10 Tage mit 10%ig. NaOH schiittcln), K p . 2 4 6 8 — 78°, D . 12

0,9011, n D =  1,47477, M„ — 43,78 (berechnet 43,31), Ausbeute ca. 30%• — Semi
carbazon, C1 0 H 1 9 ON3, F. 187— 188° aus Methylalkohol. —  i-Amyl-n-propylcarbinol, 
C9II2 uO, aus dem ungesatt. Keton durch Red. mit N a in alkoh. Lsg., K p.u  79—84°.
— 2,6-Dimcthylhepłen-3-0)i-5, C0 H laO, mit M ethyl-i-propylketon (10 Tage mit 10%ig. 
NaOH schutteln), K p .'16 6 8 —74°, D . 1 2  0,8788, nD —  1,48138, M„ =  45,42 (berechnet 
43,41), Ausbeute ca. 35%. — Semicarbazon, C,0 H 1 9 ON3, F . 165° aus Methylalkohol.
— i-Anuyl-i-propylcarbinol, C9 H 2 0 0 , aus dem ungesiitt. Keton durch Red. mit N a in 
alkoh. Lsg., Kp. 173—178°. — i-Butylidenacetophenon, C 1 2 H l40  =  (CH3 )2 C H .C H : 
C H -CO -C jH j, aus i-Butyraldehyd u. Acetophenon (-(- 10%ig. NaOH) in methyl- 
alkoh. Lsg. (einige ?e it au f dem W asserbad erwiirmen), F . 137,5° aus Eg. u. A., 
Ausbeute 80—90% , 11. in A ., Chlf. u. Bzl., wl. in h. Eg. u. A ., unl. in W ., Lsg. 
in konz. H 2 S 0 4 ist dunkelgelbrot; V erss., das Keton mit Pd-B aS0 4 zu hydrieren, 
waren erfolglos; ebensowenig gelang die U berfuhrung in das entsprechende Pyr- 
azolin. — i-Biityliden-p-aminoacełophenon, (CHS)SC H -C II : C H .C O -C eH 4 -NH2, mit 
p-Aminoacetophenon in methylalkoh. Lsg. (4—5 Stdn. unter RuckfluB kochen), 
dickes rotbraunes Ol. — Ilydrochlorid, rein gelber krystallin. K orper, w ird durch 
die geringsten Spuren Feuclitigkeit rotbraun (Ubergang in die freie Base), 1. in A., 
A. u. Eg. mit ro tbrauner Farbę, unl. in Chlf., Bzl., CCI,; gegen 105° erfolgt Disso- 
ziation in die freie Base. — p-(i-Butylidenaceto)-p’-(dbnethylamino)-azobenzol, (CH3),- 
CII • C li : CH ■ CO ■ OjII, • N : N • C J I ,  • N(CH3) , , aus dem Ilydrochlorid  durch Diazo- 
tierung u. K uppelung m it N-Dim ethylanilin; beim Einleiten von gasformiger HC1 
in die Sth. Lsg. der freien Base schliigt die Farbę von Gelbbraun in Rot um, 
ohne daB ein festes Ilydrochlorid  auafiillt. Beim. Abdampfen des A. hinterbleibt
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eine dunkle, rote Schmiere, die sich bei etwaa U berhitzung leicht zers. — i-Buty- 
lidendicarbamidsaureathylesłer (i-Butylidendiurethan), Cu)II 2 0 O1 N’s, =  (CH,),CH-CH> 
(NH-COO-GjHUj, aus U rethan u. i-B utyraldehyd in wss. salzsaurer L sg ., F . 157° 
aus verd. A., Ausbeute fast quantitativ.

II. Mit M a r th a  K e m p : Uber neue Derivate des Eugenols. Bei E in w. von Bal- 

petriger Saure auf Dihydromełhyleugenol entstebt keine N itrosoyerb., sondern die 
N itroyerb. I .  Von dem durch Eed. der N itroverb. erhaltenen Aminoprod. wurden 
die D e riw . I I ,  I I I  u. IV  dargestellt, die keinen SiiBstoffcharakter zeigen , sondern 
ohne jeden Nachgeschmack indifferent scbmecken. — Die Kk. des Aminodihydro- 
methyleugenols m it prim aren aromat. Aminen yerliiuft beim B enz-, Z im ł- u. p-Di- 
methylaminozimtaldehyd bei Innelialtung der gleichen V ersuchsbedingungen wie bei 
den anderen K ondensationen abweichend, u. zw ar ohne W asseraustritt; h ier wurden 
Carbinole von der allgemeinen Form el R -C H (O H )-N H 'C 6Ha(OCH3)a-CHa-CHa-CHj 
erhalten. D ie H aftfestigkeit des Hydroxyls im Mol. is t also so groB, daB kein W. 
abgespalten wird. Die Benzaldehydyerb. ist ziemlich bcstiindig, die beiden anderen 
zerfallen bei liingerem Stehen in ihre Komponenten. Alle K ondensationen wurden 
in  alkoh. Lsg. ausgefuhrt; die A usbeuten waren in allen Fiillen nahezu ąuantitatiy. 
Die iibrigen Azomethinyerbb. sind bestSndig. Die beiden Methoxylc u. die Propyl- 
gruppe ais auxochrome Substituenten der Aminokomponente yerursachen stSrkere 
Farbyertiefung ais die o-OH- u. p-N(CH 3)a-Gruppe. 'Noch^dęutlicher tritt der farb- 
yertiefende EinfluB bei A nwesenheit der chromophoren ]> C : C<^ Gruppe u. der 
N(CH,)a-Gruppe heryor. — Die K ondensation des salzsauren Amins m it den Alde- 
liyden fiihrte mit Ausnahme des Piperonals au f direktem W ege zum Ziele; alle 
Verbb. sind bestandig. D ie salzsauren Prodd. reagierten unter W asseraustritt; 
Ausnahme bildeten Benz- u. Zimtaldehyd. Im  ersteren Falle w urde unter ver- 
finderten V ersuchsbedingungen die farblose H ydratyerb. erhalten, w ahrend die An- 
liydroyerb. gelb gefiirbt w ar; im letzteren Falle w urde neben dem intensiy ro t ge- 
farbten Anhydroprod. gleichzeitig noch die hellgelb gefiirbte H ydratyerb. erhalten.
— Mit p-(Dimethylamino)-benzaldehyd w urde statt der erw arteten intensiy gefiirbten 
Verb. (ausochrome p-Dimethylaminogruppe) ein farbloses Prod. erhalten, das 2 Moll. 
HC1 addiert ha tte ; durch das zweite Mol. HC1 [yermutlicli an der p-N(CH 3)a-Gruppc] 
ist dic auxochrome W rkg. dieser Gruppe derartig  abgeschwacht, daB sie zum Anti- 
auxochrom wird. — Das salzsaure Prod. des p-Dimethylaminocinnamylidenamino- 
dihydromethyleugenols besitzt Farbeyerm ogen, 1. in W . mit intensiy roter Farbę,

CH3-0  C H „-0 CH3-0
CH3 - 0 , O i  CH 3 -O r < > i  CH 3 -0,

Oa '^ ^ N H - C O - N H , ' ^ J N H - C S - N H j

CHj-CH^-CH , C3H 7 C3 II 7

q  Seide, W olle u. Baumwolle werden licht- u.
waschecht gefiirbt, die Farblsg. w ird erst nach 

8’ I IV  I liingerem Kochen entfarbt (Spaltung in dic Kom-
■ CS • NH • C jII5 ponenten), wiihrend diese Spaltung bei den iibrigen

C3 H j intensiy gefarbten salzsauTen Prodd. schon bei der
B eriihrung mit W . eintrat.

V e r s u c h s t e i l .  Nitrodihydromethyleugenol, Cu H 1 5 0 4N (I), aus Dihydromethyl- 
eugenol u. NaNOs in Eg.-Lsg. (einige Zeit stehen lassen), glitnzende hellgelbe
Bliittchen aus A., F . 80°, zeigt keine Nitrosorkk. — (2-Propyl-4,5-dhnethoxyphenyl}- 
harnstoff, C ,jH 1 8 0 3 Na (II), aus Aminodihydromethyleugenol (V) u. K -Cyanat, seiden- 
gliinzende, schw ach rosa gefiirbte Nadeln aus A. oder Chlf., F . 200—201°. — 
(2-Propyl-4,5-diinethoxyphenyl)-thioharnstoff, CISH 18N 2 OaS (III), aus V mit .NH^-Rho- 
danid, F . 193° aus A. — N-Allyl-N'-(2-propyl-4,S-dimethoxyphenyl)-łhioharnslo/f',
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C15H 2 2OsN2S (IV), aus Y u. Allylsenfol, rhomb. B lattchen mit achwacker Rosa- 
farbung u. starkem Lichtbrechungsyerm ogen aus A., F . 154°, fast unl. in W ., Aus- 
beute fast quantitativ. Die unter yerschiedenen Bedingungen versuchte Ent- 
schwefelung zum H arnstoff gelang nicht. — (u  - (kcybenzylamino) - dihydromełhyl- 
eugenol, C18H 2 3 0 8N =  C„HS• CII(OII) • N H • C6 H 2 (OCII3 ) 2 • CHa• CII2 • CH3, aus Y u. 
Benzaldehyd in wss.-alkoh. Lsg., hellgelbgriinliche nadelformige K rystalle aus b. 
A. unter W asserzusatz, F . 79—80°, bestfindig, Lsg. in konz. H 2 SO< ist gelb, unl. in 
k. W., 11. in A. — Hydrochlorid, aus Y u. Benzaldehyd in Ggw. yon etwas IICl, 
nadel- oder strahlenform ige K rystalle aus 25°/0ig. h. HC1, F . 187—189°, w ird durch 
W. augenblicklicb in seine Bestandteile zers. — (Benzylidenamino)-dihydromethyl- 
eugenol, C1 8 H 2 1 0 2N, aus vorigem u. ZnCl2 in ttth. Lsg. (langere Zeit W asserbad 
erhitzen), F . 85° aus Chlf., Lsg. in konz. I I 2 S 0 4 is t gelb , etwas dunkler ais die 
Hydratyerb. — Hydrocfiforid, aus Y u. Benzaldehyd unter anderen Versuchs- 
bedingungen ais beim Hydrochlorid der H ydratverb., hellgelbe nadelformige K ry
stalle. — (p-Dimełhylaminobenzylidenamino)-dihydro>nethyleugenol, C2 0 H 2 6OsN 2 =  
(CH3)2N • C0H 4 ■ CH : N -C 6H 2 (OCII3 ) 2 • CII, • CH 2 -CII3, aus V u. p-(Dimethylamino)- 
benzaldehyd in alkoh. Lsg. (lSngere Zeit unter Zusatz von W . au f ca. 60° erwarmen), 
hellgelbe glSnzende bliUtchenformigc K rystalle aus A., F. 80—81°, 11. in A., fast 
unl. in W. — Hydrochlorid, aus V u. dem A ldehyd bei Ggw. von HC1, farblos,

F. 206°. — (Piperonylidenamino)-dihydromethyleugenol, C1 9 H 2 1 0 4N =  CHs< q > C 0H 3 •

CH : N • C8H 2(OCH3 ) 2 • CH2 ■ CITS • CH3, aus Y u. P iperonal in alkoh. Lsg. (unter Zusatz 
von W. einige Zeit au f 40° erwarmen), hellgelbe blattchenformige K rystalle aus A. 
u. Chlf., Btarkes Lichtbrechungsyerm ogen, F. 112°. — Hydrochlorid, aus der Base 
u. HC1, citronengelbe K rystalle aus HCl, F. 197— 198°, w ird durch W . leicht ge- 
spalten. — (o-Oxybenzylidenamino)-dihydromethyleugenol, C1 8 H 2 1 OaN =  HO ■ CjHj • 
C H :N *C aHa(OCH3)2 -C H j'C H j.C H 3, aus Y u. Salicylaldehyd in alkoh. Lsg., hell- 
griine glanzende sHulenfoi-mige K rystalle aus A., F. 118—119°, 11. in A., wl. in W., 
in Alkalien seltsamerweise unl. — Hydrochlorid, grellgelbrot, F. 101°, zerfallt in 
W .; wss.-alkoh. Lsg. fórbt Seide u. W olle bei lSngercm Stehen an der L uft griin.
— (j) - Meihoxybenzylidenamino) - dihydroinethyleugenolhydrocldorid, C 1 9 H 2 ł0 3NCl =  
H3C • O • C .H , • CH : N • C0H 2 (OCH3 ) 2 • C II, • CH2 • CH3, aus dem H ydrochlorid von Y u. 
einer wss. Emulsion yon Anisaldehyd (-f- einigcn Tropfen HCl), gelbe derbe Nadeln 
aus 38°/o'g. HCl, begirint bei 75° zu erweichen u. schm. erst bei 135° zusammen, 
ist weniger bestandig ais die iibrigen untersuchten Salze. — Freie Base, aus dem 
Hydrochlorid, gliinzende gelbgriine K rystallrosetten aus A., F . 68—69°, konnte aus 
den Komponenten selbst n icht erhalten werden. — (co-Ooeycinnamylamino)-dihydro■ 
methyleugenol, C20H 2 5O3N- =  C 6H 6.CH  : CH-CH(OH)-NH-C 6H !(OCH3)2 -CHli.C H 2. 
CH3, aus Y u. Zimtaldehyd in wss.-alkoh. Lsg. (auf 40° erwarm en), hellgriine 
Blfittchen aus Lg., F . 58—59°, 11. in A., A., Chlf., zl. in Lg., nach langerem Stehen 
im Exsiccator erfolgt Zers. — (Cinnamylidenamino)-dihydromełhyleugenolhydrochlorid, 
aus den Komponenten in Ggw. yon HCl, leuehtendrote Nadelchen aus 25°/„ig. HCl, 
F. 118°, in W . erfolgt Spaltung in die Komponenten, 11. in A. u. Essigather, die 
Lsg. farbt Seide intensiy gelb; mit Na.2 C 0 3 erfolgt bei Zimmertemp. sehr langsame 
Umsetzung zur H ydratyerb. vom F. 58—59°. — Hydrochlorid der Hydratverb. tom  
F. 58—59°, C2 oH 2 8OsNC1, aus dem F iltra t der yorigen Rk., F . 198° (Zers. yon 195° 
an), hellgelbe Nadeln aus HCl, unl. in A., U. in A. mit gelber Farbę. — (p-Dimethyl- 
amino-rn-oxydnnamylamino)-dihydromethyleugenol, C2 2 H 3„0 8Ns =  (CH3)2 N -C a li,-C II : 
CH • CH(OH) • NH • CaH,(OCH 3 ) 2 • CH 2 • CH 2 • CH3, aus* Y u. p - (Dimethylamino)-zimt
aldehyd in alkoh. Lsg. (unter Zusatz yon W . einige Zeit im W asserbad erwarmen), 
das cntstehende Ol w ar schw er zur Krystallisation zu bringen (Kaltemischung, dann 
schnell auf Ton abpressen), blattchenformige dunkelbraunrote K rystalle aus Lg.,
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P. 39—40°, 11. in den meistcn Losungsmm. — (p-Dmethylaminocinnamylidenamino)- 
dihydromethyleugenolhydrochlorid, C2 2II 2 B0 2 N,C1, aus den Komponenten in Ggw. von 
HC1, Nadeln aus IIC1, F. 201—202°, besitzt FarbstofFcharaktcr, U. in W . mit intensiv 
roter Farbę; Seide, W olle u. Baumwolle werden je  nacb Konz. in yerschiedenen 
roten Farbtonen von Kosa bis D unkelbraunrot gefarbt.

III. Mit B e la  A m b ru s : Uber neue hochnolekulare asymmetrische tertiare
Alkohole und iiber die Richtung der Wasscrabspaltung aus ilmen. Einigc hochmol. 
a. tertiare  Alkohole w urden dargestellt, um aus ihnen zu ungesiitt. KW-stoffen 
durch W asscrabspaltung zu gelangen u. gleiclizeitig festzustellen, nach welcher 
R ichtung die W asserabspaltung aus ihnen yorzugsweise erfolgt. Ausgehend yom 
Metliylnonylketon, w urden mit H ilfe der G rignardrk. folgende tertiare Alkohole 
dargestellt: Methyldthylnonylcarbinol, Methyl-n-propylnonylcarbinol, Metliyl-i-propyl- 
nonylcarbinol, Methyl-i-butylnonylcarbinol, Mcthylphcnylnonylcarbinol u. Methylbenzyl- 
nonylcarbinol. Diese Alkohole sind m ehr oder weniger dickfl., farblose oder schwach 
gelb gefarbte Fil. Sie sind opt. inakt., zweifellos liegen in ihnen die rac. Gemische 
yor. D ie W asserabspaltung wurde nach MASSON (C. r. d. l ’Acad. des sciences 1 3 2 . 
484; C. 1 9 0 1 .  I . 725) mit A cetanhydrid oder nach T h o m s  u . M a n n i c h  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 3 6 .  2544; C. 1 9 0 3 .  II . 653) durch Erw arm cn mit 60°/0ig. H 2 S 0 4 durch- 
gefiihrt. Die S truktur der cntstandenen ungesatt. KW -stoffe wurde durch Oxydation 
festgcstellt, welche Sprengung des Mol. an der D oppelbindung bewirkt. Die 
W asserabspaltung w ar yorzugsweise derart erfolgt, daB ^die H ydroxylgruppe mit 
einem H-Atom des jew eilig groBten A lkylrestcs W . bildet. Bei der Benzylyerb. 
w urde das H-Atom zur W asserbildung aus der Benzylgruppe entnommen. Er
halten w urden so folgende ungesatt. KW -stoffe: 3-Methyldodecen-3, 4-Methyl-
tridecm-4, 2,3-Ditnethyldodeccn-3, 2,4-Dimethyltridecen-4, 2-Phenylundecen-2 u.
2-Bcnzylidenundecan. Die Oxydation der ungesatt. KW -stoffe m it K M n0 4 ging in 
wss. Lsg. wegen der Loslichkeit der KW -stoffe in W . nur sehr langsam vor sich, 
die beste Oxydationsmethode ergab sich schlieBlich in der Behandlung der 
KW -stoffe in sehr yerd. alkoh. Lsg. mit 5°/0ig. neutraler K M n0 4 -Lsg.

Y e r s u c h s t e i l .  Methyldthylnonylcarbinol, C,9H 2 80 , aus M etliylnonylketon durch 
G rignardsche Rk., durch Schiitteln mit Na-Bisulfitlsg. von anhangendem Keton be- 
freit, K p . 10 126—129°, K p . 13  131—133°, farblose, gewiirzig riechcnde Fl. yon der
D. 0,8423, mit A. u. A. in jedem  V erhaltnis m ischbar, unl. in W . — 3-Methyl- 
dodecen-3, C1 3 H29, aus yorigem durch W asserabspaltung m it A cetanhydrid (-f- etwas 
ZnClj, 3 Stdn. Paraffinbad 140—150°), K p . 1 2  105—107°, farblose, schwach gewiirzig 
riechende Fl. von der D. 0,7802, mit A. in jedem  V erhaltnis m ischbar, w eniger 1. 
in  A., unl. in W . Oxydation mit K M n0 4 in schwach alkal. Lsg. (stark schiitteln!) 
ergab Pelargonsaure. — Methyl-n-propylnonylcarbinol, C 1 4H 3 0 O, K p , 1 3  140—142°, 
farblose, schwach gewiirzig riechende Fl. von der D. 0,8406, mit A. u. A. in jedem 
Y erhaltnis mischbar, unl. in W ., Ausbeute 70°/0. — 4-Methyltridecen-4, CI(H 28, aus 
yorigem durch W asserabspaltung mit A cetanhydrid (-f- ZnCl,), K p . 10  115—117°, 
farblose, schwach gewiirzig riechende Fl. von der D. 0,788, mit A. in jedem Yer
haltnis mischbar, weniger 1. in A., unl. in W ., Ausbeute 55% ; Osydation mit alkal. 
K M n0 4 -Lsg. ergab Pelargonsaure. — Methyl-i-propylnonylcarbinol, C,4II 3 l)0 , K p.14140 
bis 142°, farblose, schwach gewiirzig riechende Fl. von der D. 0,845, mit A. u. A. 
in jedem  V erhaltnis m ischbar, unl. in W . — 2,3-Dimethyldodecen-3, C1 4 H28, aus 
yorigem durch W asserabspaltung m it 60°/0ig. H 2 S 0 4 (langcre Zeit im Paraffinbad 
au f 130—140° erhitzen), K p . 13  116—122°, farblose, schwach gewiirzig riechende Fl. 
yon der D. 0,7858, mit A. in jedem V erhaltnis m ischbar, w eniger 1 . in A., unl. in 
W . Oxydation mit 5%ig. K M n0 4-Lsg. in alkoh. Lsg. bei Zimmertemp. (Temp. 
unter 17° lialten, da sonst COa-Entw.) ergab wieder Pelargonsaure. — Methyl- 
i-butylnonylcarbinol, C1 5 H 3 ,0 ,  K p . 13  145—150°, farblose Fl. yon der D. 0,8386, mit
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A. u. A. in jedem  Verhaltnis mischbar, unl. in W ., Ausbeute nur 20°/0. — 2,4-Di- 
methyltridecen-4, C1 5 H30i aus vorigem dnrch W asserabspaltung mit 60°/oig. H 2 S 0 4; 
bei der Oxydation w urde wiederum Pelargonaiiure erhalten. — Methylphenylnonyl- 
carbinol, C1 7 H 2 8 0 , mit Mg-Brombenzol, w urde n icht rein erhalten, da bereits bei der 
Dest. W . abgespaltcn wurde. — 2-Phenylundecen-2, C ^H jj, aus yorigem durch W asser
abspaltung mit 60°/oig. H sS 0 4 (Paraffinbad), K p .n 166—170°, farblose, schwach nach 
Kressenbliittern riechende FI. yon der D. 0,8801, mit A. in jedem  V erhaltnis 
mischbar, wl. in A ., unl. in W ., A usbeute 90°/o- Die Oxydation ergab Pelargon- 
siiure u. Acetophenon. — Methylbenzylnonylcarbinol, C,8H 3 0O, mit Mg-Benzylbromid, 
Kp . 12 196—200°, K p.M 200—203° (geringe Zers.), schwach gclb gefarbte, nach 
Kressenblattern riechende, dicke FI. von der D. 0,9217, mit A. u. A. in jedem 
Verhfiltnis mischbar, unl. in W ., A usbeute 50°/0. Ais Nebenprod. w urde D ibcnzyl, 
CI4HM, F. 52°, isoliert."H- 2-Benzylidcnundecan , C1 8 H 28, aus dem Carbinol durch 
W asserabspaltung mit 60°/oig. H jSO j bei 140—160", K p.,, 177—178° (geringe Zers.), 
schwach gelb gefarbte, nach K ressenblattern riechende FI. von der D. 0,8790, mit 
A. in jedem Y erhaltnis mischbar, wl. in A., unl. in W ., A usbeute 90%. Oxydation 
mit 5°/0ig. K M n0 4 -Lsg. in alkoh. Lsg. ergab M ethylnonylketon u. Benzoesaurc. 
(Arch. der Pharm . 2 6 3 .  241—73. Berlin, Uniy.) Z a n d e r .

Frederick Challenger und Thomas Harold Bott, E ińw irhm g von Rhodan 
au f ungesattigte Verbindunge>i. VfF. untersuchen die Einw. von Ehodan au f Styryl- 
methylketon, wobei ihrer A nsicht nach zunfichst SC N • CH -C 8TI5 • CH(SCN)-COCH 3 

entsteht, welches unter SCN-Verlust in CHC6H 6 : C(SCN)-COCH3 iibergeht. Ferner 
wird ohne definitiye Resultate die Einw. von Rhodan auf Caryon gepriift. — Ath. 
Lsg. von Styrylm ethylketon u. Rhodan geben, im D unkeln aufbew ahrt, u-Iihodan- 
methylsłyrylkełmi, Cn H 9 ONS, aus A ceton, F. 119°, mit Br in CS2 entsteht daraus 
cin Dibromid, Cu H 9 0N B r2 S, Nadeln aus A ., F. 138° (Zers.), mit Perm anganat 
Benzoesaure, mit alkal. B r-Lsg. Zimtsaure. Bei der Red. mit Zn-Staub entsteht 
Benzylaceto)i u. Spuren w ahrscheinlich yon d,t-Diphenyl-fi,7]-octadion. D istyryl- 
keton n. Rhodan in ath. Lsg. geben eine Verb. C ^ S ^ O N ^ S t , aus Aceton Lg., 
F. 151°, Caryon u. Rhodan in ath. Lsg. eine Verb. Cn H ,3O NS, aus A ., F . 254°. 
(Journ. Chem. Soc. London 1 2 7 .  1039—42. M anchester, Uniy.) T a u b e .

A. W . Ingersoll, S in e  Mełhode zur vollstandigen gegenseitigcn optischen Spaltung 
von racemischen Sauren 'und Basen. Das yom Yf. beschriebene Verf. crfordert nur 
e in e  akt. Form u. die d,l-Form einer passenden Saure. — W enn d-Camphersulfon- 
sdure von R e y c h l e r  (d-S) mit d,l-Phenylaminoessigsaure (d,l-B) in wss. Lsg. ver- 
einigt wird, scheidet sich zuerst daa 1-B -(- d-S-Salz ab, das bis zur yolligen Rein- 
heit umkryatallisiert w ird . Mit NHS erhalt man hieraus die reine l-Phetiylamino- 
essigsaure (1-B). D ie |ilutterlaugen der urspriinglichen Krystallisation ergeben mit 
NH 3 ein Gemisch von d-B u. d,l-B. Die reine d-B kann au f zwei W egen ge- 
wonnen werden. a) Das Gemisch wird mit einem Aquivalent d,l-Camphersulfon- 
saure (d,l-S) zur Lsg. gebracht, in  der aus den anwesenden Ionen die drei Salze 
d-B -)- 1-S, d,l-B -f- d,l-S u. d-B -J- d-S gebildet werden konnen. Von diesen ist 
d-B -j- 1-S enantiomorph mit dcm oben erhaltenen 1-B -f- d-S-Salz u. mu6  sich 
deshalb zuerst ausscheiden, was auch tatsachlich der Fali ist. D urch Umkryatalli- 
sieren u. H ydrolyse des reinen Salzes w ird die reine d-Phe/iylaminoessigsćiure (d-B) 
in guter Ausbeute erhalten. — b) Ein Mol.-Aquiyalcnt der oben erhaltenen reinen 
1-B wird mit zwei Mol. A ąuiyalentcn der d,l-S zur Lsg. gebrach t, aus der beim 
Einengen fast cin Mol.-Aquivalent 1-B +  d-S-Salz auskrystallisiert. Die Mutter- 
lauge, die dann ein Mol.-Aquivalent der l-Camphersulfonsaure (1-S) u. die RiickstSnde 
des 1-B -j- d-S-Salzes enthalt, w ird mit einem Mol. des Gemisches von d-B u. 
d,l-B yereinigt, wobei sich w ieder die Salze d-B 1-S, d,l-B -f- d,l-S u. d-B -J- d-S



552 D. O r g a n i s c h e  C h e m ie . 1925. II.

bilden. Die w eitere T rennung yerlSuft wie unter a) angegeben. Das d-B -f- 1-S- 
Salz wird so in etwas groBerer Ausbeute ais nach a) erhaltcn. — W eiteres Ein- 
engen der M utterlaugen von a) u. b) ergab zuerst das d,l-B d,l-S-Salz, dann das
1-B -f- d-S-Salz. Zera. der Salze m it N H 3 ergab die betreffendcn akt. Basen u. die 
N H 4-Salze der akt. Siiuren. — D ie Bedingungen fiir die allgemeine Anwendbarkcit 
dieaes Verf. sind 1., daB SSure u. Base gegenseitig spaltbar sind , 2. daB das ge- 
wiinschte akt. Salz wTeniger 1. ais das d,l-B -(- d,l-S-Sa!z ist.

V e r s u c h s t e i l .  D ie Spaltung von 1 Mol. (151 g) d,l-Phenylaminoessigsaure 
(d,l-B) w urde mit 1,03 Mol. (240 g) d-Camphersulfonsaure (d-S) in 900 ccm sd. W. 
vorgenommen; durch fraktionierte Umkrystallisation w urden 119 g reines 1-B - f  
d-S-Salz gewonnen. Aus der urspriinglichen M utterlauge w urde mit N II3 ein Ge- 
misch von d-B u. d,l-B gewonnen, das nach der Best. der opt. A ktiyitat 62,7% d-B 
enthielt. — l-Catnphersulfonsaure d-Phenylaminoessigsaure, a) aua 6 6  g  des Gemisches 
von d-B u. d,l-B u. 106 g d,l-Catnphersulfonsaure (d,l-S) in 450 ccm W . u. Einengcn 
der Lag., Auabeute 51,0 g , [ « ] D 1 0  =  —j-44,l°. — d-Phenylaminoessigsaure, aus 
vorigem m it N H 3. — b) 50 g der oben erhaltenen 1-B w urden mit 158 g d,l-Campher- 
sulfonsiiure (2 Mol.) in 300 ccm W. yereinigt, woraus beim A bkuhlen u. Einengcn 
109 g (8 6 %) dea 1-B -)- d-S-Salzes krystallisierten. D ie M utterlauge w urde wieder 
auf 300 ccm verd. u. mit 45 g dea Gemiachea von d-B -f- d,l-B versetzt; hieraus 
wurden nach a) 31 g reines d-B -}- 1-S-Salz crhalten. — Aus den F iltraten der 
H ydrolysen mit N H 3 wurden die N H 4-Salze der d-, 1- u. d,l-Camphersulfons!iuren 
erhalten. — l-Camphersulfonsdure, aus dem entsprechenden NH,-Salz durch Kochen 
m it Ba(OH)j zur Entfernung des N H 3 u. FSllen des B a mit H 2 S 0 4, Nadeln aus 
Easigester, F . 194°, korr. — Die Spaltung des d,l-a-Phenylathyla>nins (d,l-B') wurde 
mit l-Apfelsdure (1-S') yorgenom m en; d - B '1 - S '- S a l z ,  F . 184°, korr.; d-B', Kp. 185°, 
[«]D =  -(-39,5°. — d,l-Apfelsdure (37,7 g) w urde mit H ilfe von d-Phenyl!ithylami[i 
(17 g) in 150 ccm W . gespalten, wobei 22,3 g  l-apfelsaures d-Phenyldthylamin, F. 182 
bis 183°, erhalten w urden. — d-Apfelsaures l-Phenylathylatnin, aus den Mutterlaugen 
der yorigen R k., F . 184°, ko rr., =  -j-18,5°. — l-Phenylathylatnin, aus dem
entsprechenden Salz, [«]D =  —23,1°. — d,l-Apfelsaures d,l Phenylathylam in, aus 
den M utterlaugen des 1-B' -f- d-S'-Salzea, Prism en, F . 161— 161,5°, korr. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 47. 1168—73. N ashyille [Tenn.], Univ. of Illinois u. Y a n d e r b i l t  
Univ.) Z a n d e r .

E. Sóderback, Uber die Einwirkung von freiem Rhodan a u f  ungesattigte Vcr- 
bindungen. Zur U ntersa. gelangt die A ddition von freiem Rhodan an ungesiitt 
aliphat. u. aromat. KW-atofFe, sowie brom- u. jodaubatituierte Athylen-KW -stoffe. — 
Ałhylen  u. seine P heny lderiw . Styrol u. Slilben reagieren bei Zimmertemp. im 
D unkeln sehr langsam mit R hodan; durch T cm peratursteigerung lieB sich zw ar die 
A dditionsgeschw indigkeit steigern, gleichzeitig w urde jedoch die Polymerisatious- 
geschwindigkeit des Rhodans derartig erhoht, daB die Hauptm enge des Rhodana 
ala unl. Polyrhodan auafiel. Die Photoaktivit;it dea Rhodans ermoglichte bei Be- 
strahlung mit Sonnenlicht, Quarz- oder N itrolam pe die Synthese von Anlagerungs- 
prodd. Eine bedeutende Rolle fiillt hierbei dem Losungsm. zu; besonders gceignet 
ist reines thiophenfreies Bzl.; in wasserfreiem A. verlSuft die A nlagerung auch 
ziemlich glatt, jedoch treten durch Nebenrkk. groBe Mengen HCNS auf; Chlf. erhoht 
die Polym erisationsgeschwindigkeit des Rhodans. Aus A thylen entatand ao das 
Ałhylendirhodanid, N • C ■ S • CHS—CH 2 -S -C :N , das bei der Oxydation Athandisulfon- 
saure liefert. Styrol ergab ein StyroIdirhodanid\ mit Stilben w urde nur ein Słilben- 
dirhodanid erhalten, obgleich theoret. zwei Modifaktionen (meso u. rac.) zu erwarten 
sind ; das erhaltene Rhodanid wird vorl8 ufig ais a-Form  bezeichnet. — In  der Acetylen- 
reihe verhSlt sich Rhodan wie Jod, da nu r 2 Rhodangruppen addiert w erden; weitere 
Addition yon Rhodan an die entstandenen Acetylendirhodanide gelang unter keinen
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Bedingungen. Acetylen reagierte nur bei intensiver B estrahłung, w ahrend Phenyl- 
acetylen u. Tolan achon im D unkeln sehnell Rhodan addieren; die Additionsprodd. 
Bind Athylene von der allgemeinen Form el RC(SCN): C(SCN)R. Acetylen ergab 
das feste trans-D irhodanid, das durch B estrahłung mit ultraviolettem L ich t in 
benzol. Lsg. zum. fl. cis-Dirhodanid isomerisiert w ird (geringe Meńgen von Rhodan 
wirken hierbei katalyt.), wobei sich ein Gleichgewicht m it ca. 80%  cis-Yerb. ein- 
stellt. Letztere ist auch aus Acetylen u. Rhodan direkt neben der trans-V erb. ent- 
standen, jedoch nur in verunreinigtem  Zustand erhalten. Vom Plienylacetylen- 
dirhodanid u. Tolandirhodanid, die im D unkeln dargestellt werden, ist nu r je  ein 
Isomeres beobaclitet worden. Erateres geht bei Belichtung in ein dickfl. Ol uber, 
welches dieselbe Zus. u. Mol.-GroBe wie das feste Isomere besitzt. Die Umlagerung 
des festen (a-) Tolandirhodanids (F. 194—195°) is t nicht durchgefiihrt worden, da 
ea nur wl. in Bzl. i8 t. A pf anderem W ege iat jedoch eine isomere ([3-) Yerb. e r
halten w erden, F. 123—124°, ebenfalls monomol., 11. in  Bzl. — Daa Verh. dea 
Phenylacetylendirhodanids u. Tolandirhodanids gegeniiber B r steht in Analogie zu 
dem Verh. dea Phenylacetylendibrom ids u. des T olandibrom ids; A ddition von Br 
findet n icht atatt. Die isomeren Acetylendirhodanide (ohne Losungsm.) addieren
2 Atome B r unter B. von yerschiedenen, zweifelloa atereoi8 omeren Dibromiden 
(meao- u. rac.-Form). Diis aus dem fl. cia-Acetylendirhodanid erhaltene Dibromid 
(F. 83,5—84°) iat wahracheinlicli die meso-Form. Beide Dibrom ide geben mit Zn 
in A. ih r B r w ieder ab, wobei N ebenrkk. eintreten; das hoherschm. Dibromid 
(F. 110—111°) ergibt festes A cetylendirhodanid, daa niedrigerschm. ergibt fl. u. 
festes D irhodanid. — In  Ggw. von Losungsmm. (Bzl.) yerlauft die Rk. zwischen 
Acetylendirhodanid u. B r bei B estrahłung ziemlich sehnell; in der H auptsache er- 
folgt jedoch Verdrfingung einer Rhodangruppe durch B r unter B. von 1-Ilhodan-
2-bromathylen, w ahrend die A ddition yon B r zum Dibromid zur Nebenrk. wird; 
daa Ilhodanbromathylcn addiert leicht 2 Atome B r unter B. von Tribromrhodan- 
ćithan, ao daB diesea zum H auptprod. der Rk. zwiachen B r u. Acetylendibromid 
(bei Anwesenlieit yon geniigend Br) wird. M it Zn u. A. apaltet dieses B r ab unter
B. von l-Brom-2-rhodaniitliylen, welchea wiederum leicht zwei Atome B r addiert. 
Zu geringem Teil erfolgt wohl auch Verdriingung der zweiten R hodangruppe; 
Acetylentetrabromid w ar jedoch nich t in isolierbarer Menge yorhanden. — Die 
Einw. yon Rhodan au f 1,2-Dibromathylen yerlief nach yerachiedenen Richtungen. 
AIb eine benzol. Rhodanlsg., m it DibromSthylen in einigem CberachuB gemiseht, 
dem Sounenlicht ausgeaetzt wurde, w ar die Fl. nach wenigen Min. yon Br tiefrot 
gefiirbt, nach einer Stde. w ar aie w ieder yollstSndig entfarbt. Ala Reaktionaprodd. 
konnten isoliert w erden : l-R h o d an -2 -b ro m ath y len , featea Acetylendirhodanid, 
Acetylentetrabromid, Tribrom rhodaniithan u. bei gewissen MengenyerhSltnisaen der 
reagierenden Komponenten l,2-D ibrom -l,2-dirhodanathan  vom F. 110—111°. Die 
beiden ersten aind ofłenbar durch Verdrfingen eines bezw. beider Bromatome des 
Dibromfithylens gebildet, die drei letzten aind Bromaddition8 prodd. der yorigen 
sowie von Dibromathylen. Die V erdrangung yon Rhodan aus A cetylendirhodanid 
durch Br ist demnach reyeraibel; ea miissen aich Gleichgewichte einstellen, die be- 
8 onders in der aromat. Reihe bei Phenylacetylendibrom id u. Tolandibromid, die 
kein Br zu addieren yermogen, realisierbar sind. D urch E ntfernung des freien 
Br (durch Metallrhodanide) laBt sich das Gleichgewicht zugunsten der Rhodanide 
yerschieben. A uf diese W eise wurde daa schon oben erw ahnte 3 -Tolandirhodanid 
(F. 123—124°) neben a-R hodanid  aus /?-Tolandibromid gewonnen. — Die Fahigkeit 
des Rhodana u. des Broms, aus Bromiden Brom bezw. aus Rhodaniden Rhodan zu 
verdriingen, iat durch das Vorliandenaein einer ungeaatt B indung im Mol. bedingt. 
Gesattigte Verbb. (Bromathyl, Athylendibrom id, Acetylentetrabromid) yerhalten aich 
indifferent gegen Rhodan, ebenao yerhalten sich A thylendirhodanid u. Methylen-
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dirhodanid indiffercnt gegen Br. — Die Rk. zwischen Rhodan u. I IB r  yerliiuft auch im 
Dunkeln u. fuhrt zu einem Gleichgewicht. 2  H B r -)- (SCN) 2 *=? 2 HSCN -+- Br2. In 
yielen Losungsmm. (Bzl., Chlf., CS2) w ird die Rk. durch Ausfallen von Additions- 
verbb. von Rhodan u. H B r ([SCN]j 2 H B r u. [SCN ] 2 4 HBr) kompliziert. Letztere 
spaltet mit organ. Losungsmm. B r ab ; in A. erfolgt Zers. unter A bspaltung von 
B r u. B. einer weiBen krystallin. Verb. aus H SC N  u. H Br, H 2 SCNBr. — Aus den 
cis - u. trans-l,2-D ijodathylenen  (P. —13° bezw. —{- 73°) w ird schon bei ziemlich 
schwachen Lichtim pulsen das J  durch Rhodan yerdriingt. D urch Schutteln mit 
Ag- oder Hg-Rliodanid w urden die sich einstellcnden Gleichgewiclite zugunsten 
der Rhodanidreihe yerschoben. Das feste Dijodiithylen lieferte bei der Einw. von 
Rhodan im L ichte festes Acetylendirhodanid vom F. 97—98,5°, das fl. Dijodiithylen 
lieferte fl. Rhodanid neben festem. Das fl. Acetylendirhodanid ist deshalb ais cis- 
Porm, das feste ais trans-Form  aufzufasscn.

V e r s u c h e .  Athylendirhodanid, durch Einleiten von Athylen in eine benzol, 
th iophenfre i!) Lsg. von Rhodan (aus 8  g  B r u. 20 g  Pb-Rhodanid) unter Bestrahlung 

m it einer Quarzlampe fiir 220 Volt, E iskuhlung, alle 5 Min. durchschutteln, Tafelu 
aus W ., F. 90°, wl. in k, Bzl. (2,08 g in 100 ccm bei 17°), 1. in Aceton (13 g in 
100 ccm bei 16"). Ebenso glatt yerliiuft die Rk. im Sonnenlicht. Mit A. ala 
Losungsm. w ar die Ausbeute schlcchter (B. von HSCN). — Styroldirhodanid, 
C1 0 H 8N 2 S2, aus Styrol u. einer benzol. Lsg. von Rhodan (2 Stdn. Sonnenlicht), flachę 
Prismen aus A., F. 101— 102°, 11. in h. Bzl. u. h. A., włi in sd. u. k. organ. Lo
sungsmm., krystallisiert aus Bzl. mit 1  Mol. Krystallbenzol. — a-Stilbendirhodanid, 
C1 0 H 1sN 3 S2, aus Stilben u. Rhodan in benzol. Lsg. (einige Stdn. Sonnenlicht), F. 225 
bis 226° (Zers.) nach yorhergehender Gelbfiirbung, F arbę der Schmelze rot, wl., 
in den gcwohnlichen organ. Losungsmm. auch bei Siedehitze. — Festes Acetylen- 
dirhedanid, C4 H 2S2 N2, D arst. wie bei A thylen (Sonnenlicht oder (juarzlampe), Ad- 
dition in beiden Fiillen auBerordentlich g latt (20 Min. bis 2 Stdn.), fast farblosc 
diinne N adeln oder Schuppen von rhomb. H abitus aus W ., farblose schief ab- 
geschnittene Prismen aus Bzl., F. 97—98,5°, reizt wie das Athylendirhodanid stark 
zum N iesen ; wl. in k. organ. Losungsmm. auBer Aceton, besser 1. in h. Losungsmm. 
u. h . W ., liiBt sich durch yorsiclitiges Erhitzen uber den F . unyeriindert subli- 
m ieren; Verss. zur Isom erisierung durch Erhitzen hatten keinen Erfolg. — F i  
Acetylendirhodanid, aus der yorigen Rk., n icht analysenrein erhalten, suBlicher 
Geruch, D. ca. 1,3, g ib t m it unyerd. Br dasselbe l,2-D ibrom -l,2-dirhodaniithan, 
F. 83—84°, wie die reine fl. Verb. (s. unten). — Beide Isomere sind durch Be
lichtung in verd. benzol. Rhodanlsg. teilweise ineinander isom erisierbar; das Gleieh
gewicht stellt sich so e in , daB sich stets ca. 80% feste Verb. u. ca. 20'7o A- Verb. 
bilden. — Hochschm. 1 ̂ -D ibrom -1 y2-dirhodandlhan, C1 H 2N 2 S2B rj, aus dem festen 
(trans-) A cetylendirhodanid u. der mol. Menge B r ohne Losungsm. (anfiinglich Eis- 
kiihlung, dann mehrere Tage bei Zimmertemp. digeriert), farblose Prismen aus 
Bzl., F. 110—111°, wl. in k. organ. Losungsmm. auBer Aceton. — Niedrigsclim. 
l£-D ibrom -l,2-dirhodanathan, C ,H 2N 2 S2 B rj, aus fl. (cis-) Acetylendirhodanid u. Br 
ohne Losungsm. (2 Tage Zimmertemp.), Extraktion des Reaktionsgemisches mit h. 
Bzl., rein aus A. u. Bzl., F . 83,5—84°. — Phcniylaeetylendirhodanid, C,0 IIaN 2 S2, aus 
Phenylacetylen u. Rhodan in benzol, oder iith. Lsg. (Eiskuhlung) u. Eineugen bei 
30—40°, schwach gelbliche N adeln aus A., F. 67—68°, 11. in  Bzl., wl. in A. u. A., 
g ib t m it B r bei B estrahlung ebenso wie das Acetylendirhodanid freies Rhodan. — 
Stereoisomeres fl. Phenylacetylendirhodanid, aus yorigem durch B estrahlung in yerd. 
benzol. Rhodanlsg. teilweise gebildet. — Tolan wurde durch Erhitzen yon 106 g 
Stilbendibromid init 150 g  KOH u. 200 g absol. A. (ca. 15 Stdn. Ólbad 130—140°) 
dargestellt, rein  aus A., Ausbeute fast ąuantitatiy. — a-Tolandirhodanid, C1 6 H 1 0 NaS2, 
aus yorigem u. Rhodan, farblose diinne Prismen aus Bzl., F. 194—195°, wl. in k.
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Bzl. — fi-Tolandirhodanid, aus j9-Tolandibromid, F. 123—124°, leichter 1. ais die 
a-Form. (L ie b i g s  Ann. 443. 142—61. U psala [Schweden], Univ.) Z a n d e r .

H . S ta u d in g e r , Uber Autoxydation organischer Verbindungen. II I . Uber Aut- 
oxydation des asymm. Dii>henylathylens. (II. vgl. Ber. D tsch. Chem. Ges. 46. 
3535; C. 1913. II. 2123.) Gleichzeitig 7. M itteilung uber hochpolymere Ver- 
bindungen. (6 . vgl. S. 154.) Nach der EtfGLEH-BACHschen Theorie lagert sich 
Sauerstoff bei A utoxydationen molekular an. D ie primiir gebildeten M o lo s y d e  
sind meist nicht isolierbar u. yon unbekannter Konst. u. zu unterscheidcn 
yon den wohldefinierten P e r o x y d e n .  Das Moloxyd eines A thylenderiy. wSre 
nach I. zu form ulieren, da die a. Form el I I . ,  wie auch die folgenden Verss. 
(vgl. auch nachst. Ref.) zeigen, keine Bedeutung m ehr besitzt. Ais Y ierring muBte
I. leicht in zwei Verbb. RjC  : O zerfallen, wofiir auch Beispiele bekannt sind. Vf. 
hat B. u. Spaltung delft Moloxyds eines einfaclien Athylenderiy. untersucht. —
a. Diphenylathylen w ird unter LichtabschluB von O sehr langsam angegriffen. Ais 
jedoch in 10 g unter starker Belichtung 3 Tage O eingeleitet w urde, fiillte PAc. 
ca. 1  g eines amorpheu weiBen Pulyers. Is t nach Auskochen mit A. rein u. muB 
ais ein polymeres Diphenylathylenperoxyd, [C1 4 H 1 2 0 2]x , aufgefafit werden. Es ist 
unl., quillt in Bzl. auf u. yerteilt sich darin so gleichmaBig, daB eine Lsg. vor- 
getauscht w ird, die das Tyndallphiinomcn zeigt u. aus der die Substanz durch 
Zentrifugieren leicht entfern t werden kann. D urch Zusatz von A. erhiilt man sie 
ais weiBes Pulver vom F. 131—132° (Zers.). V erursacht weder Gefrierpunkts- 
erniedriguilg hoch Kp.-Erhohung. F arb t T itan-H aS 0 4 nur schwach gelb, scheidet 
aus sd. K J-L sg. kein J  ab, entfiirbt n icht Indigo-H.2 S 0 4. Beschleunigt jedoch Poly- 
merisationen, z. B. die des Isoprens. Verpu(ft beim Erhitzen un ter Zerfall in Form
aldehyd u. Benzophenon, aber n ich t g la tt wegen w eiterer Zers. Quantitativ ver- 
lituft diese Spaltung, wenn man mit der ca. 20-fachen Menge W . im Rohr au f 120 
bis 130° erhitzt. — Bei der D arst. des Peroxyds entweichen mit dem O reichliche 
Mengen Form aldehyd, auch wenn un ter K uhlung gearbeitet wird. Diesclben ruhren 
her aus dem Zerfall des primiiren A utoxydationprod., des Moloxyds III., das

. R^C--------- CR2 yr R2 C—  CR, t t t  (C JI5)2C---------CHS
I. i i II . II I . i i

O--------- O 0 : 0  O--------- O

IV.
( C J U C - C I 1

O

(C0H 4)2 C—CHa

A _ _ _ A A .
(CaHt)*C -C H 2

I I 
---------- O O .

JX
nicht isolierbar ist. AuBerdem bildet sich die entsprcchende Menge Bcnzoplienon. 
Dagegen w urde das D iphenylathylenoxyd von K l a g e s  u. K e s s l e r  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 39. 1753 (1906]) nie beobachtet. — Das polymere Peroxyd kann durch 
die Kettenformel IV. ausgedriiekt werden (vgl. 6 . u. 3. Mitt.). — Ein Vers., das 
Peroxyd unter hohem Ó-Druck darzustellen, fiihrte bei 40—50° zu starker Explosion. 
Ais Ursache wird B. groBercr Mengen Moloxyd angenommen (ygl. Ztschr. f. angew. 
Ch. 35. 657; C. 1923. I. 569). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1075—79.) L i n d e n b .

H . S ta u d in g e r , H . D yckerho ff, H . W . K le v e r  und L. R u z io k a , Uber A ut- 
oxydation organischer Verbindungen. IV. Uber Autoxydation der Ketene. (III. ygl. 
vorst. Ref.) Gleichzeitig 51. M itteilung uber Ketene (50. ygl. S. 154) u. 8 . Mit
teilung iiber hochpolymere Verbindungen (7. ygl. yorst. Ref.). N ur die farbigen 
Ketoketene, n ich t aber die farblosen Aldoketene sind autoxydabel, ebenso steigt 
die Reaktionsfiihigkeit gegen Sauerstoff vom gelben Dimethylketen uber das D i- 
(ithylketen u. Methylphenylketen zum orangefarbigen Diphenylketen. In  der gleichen 
Reihenfolge fiillt die Best3ndigkeit der Oxydationsprodd. (in Obereinstimmung mit 
den analog konstituierten M alonsiiureanhydriden). D im ethylketen gibt ein in Sus- 
pension bei —20° haltbares polymeres Peroxyd (nach II.), das bei Zimmertemp. die
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Vierringspaltung erleidet u. dem D iphenylathylenperoxyd (vorst. Ref.) yergleichbar 
ist. Ein Monoxyd bildet sich nicht. Das Peroxyd des D iathylkctens ist schon 
zersetzlicher, noch m ehr die der hoheren aliphat. K etene. D as Perosyd  des Methyl- 
phenylketens is t nur noch bei —80° haltbar, auBerdem entsteht polymeres Monoxyd 
(nach V.). Vom Diphenylketen is t ein Peroxyd auch bei —80° nicht zu erhalten, 
es bildet sich gleich das polym ere Monoxyd, bei hoherer Temp. Benzilid  (IV.),
d. h. dimeres Monoxyd. AuBerdem treten nebenher immer COs u. Keton, die Spalt- 
prodd. des Moloxyds (I.) auf. Die B. von Monoxyd ist n icht darauf zuriickzufuhrcu, 
daB iiberschussiges K eten dem Moloxyd O entzieht, denn die A usbeuten sind gleich, 
ob man mit tJberschuB von K eten oder von O arbeitet. — Diese Rkk. werden wie 
folgt gedeutet: Ais primares A utoxydationsprod. ist das Moloxyd I. anzunehmen, 
das dreierlei VerSnderungen erleiden kann. Entw eder es polym erisiert sich, etwa 
zu II., oder es erleidet die V ierringspaltung (CO, -f- Keton), oder es g ib t 1  O ab 
u. geh t in das Monoxyd III . uber, u. zw ar nimmt die Tendenz zu dieser Spaltung 
w ieder in der eingangs angefiihrten Reihenfolge zu. III. is t ais D reiring unbestiindig 
u. geh t entw eder in das Dimere (z. B. IV.) oder in die polymeren Ketenoxyde V. 
iiber. Diese sind Gemische yon verschiedenem Polym erisationsgrad u. konnten im 
Falle R =  C0HS durch geeignete Losungsmm. zerlegt w erden; s i im tl ic h e  Fraktionen 
liefern bei der A ufspaltung Benzilsdure bezw. dereń D eriw ., u. zw ar um so leichter, 
je  niedriger ilir Polym erisationsgrad ist. [Ganz Shnliches w urde bei den Polyoxy- 
methylenen (3. Mitt.) u. Polydimethylketenen (6 . Mitt.) gefunden.] Eine Ausnahine 
m acht das sehr bestandige IV., es zers. sich erst bei iiber 250° u. ist viel schwerer 
aufspaltbar; w ahrscheinlich sind in ihm die Valenzen am vollkommensten ab- 
gesattigt (analoge Falle: dimeres Dimethylketen, Trioxymethylen).

R ,C —CO

_ u . . .
x

R,C— CO Oo1orf -W 0 1 o o

L 1 i n. 1 1 1 1
0 — 0 • ••O O---- —O O—

R,C— CO (CaII5),C— CO R^C-CO
"  ' ' “  o <

(CeHj),(

R,C—CO R ,C -C O

m - Y  I V - . c j g c - ś ,0 T - . . . ' i  A - /  i - /  i . . .
Jx

D im e th y lk e t e n .  L eitet man in dic gekUhlte Sth. Lsg. O oder L u ft ein , so 
scheidet sich das Peroxyd  ais weiBe, amorphe M. aus. In  allen Losungsmm. unl., 
explodiert trocken beim Reiben auch bei —80°, in ath. Suspension bei —20° halt
bar, bei Zimmertemp. Zers. in Aceton u. CO, zu 85—86°/0, auBerdem Polymerisation. 
M acht J  aus K J  frei. — M e t h y lp h e n y l k e te n .  Einleiten von O in die ‘/,-u. 
Lsg. in PAe. bei —80° liefert das Peroxyd ais weiBen Nd., dessen Zers. in Aceto- 
phenon u. CO, schon nach dem Herausnehm en aus der Kaltem ischung beginnt 
Zers. auch K J. Leitet man den O bei Zimmertemp. ein, so entstehen CO„ Aceto- 
phenon u. ca. 55% Hethylphenylketenmonoxyd, [C9H 80 ,]x , weiBes P ulver, das sich 
bei 140— 160° unter CO,-Entw. zers., 11. in A. — D ip h e n y lk e t e n .  Beim E in
leiten von O in die PAe.-Lsg. bei —80° bildet sich sofort CO, u. ein Nd. von Mon- 
oxyd. Bei 0° w urden 70% Monoxyde ais Nd. erhalten, der mittels A. u. Aceton in 
etwa gleiche Teile eines unl. hochmolekularen u. eines 1. niedermolekularen Prod. 
zerlegt wurde. Die PAe.-M utterlauge enthaitB enzophenon u. einen w eiteren Anteil 
an schmierigen Ketenoxyden. — Das hoclipolymere D iphenylketenoxyd, [Ch H 1 0 O,]x, 
is t ein weiBes Pu lver, unl. in A., CH3 OH, A., Aceton, Eg., 11. in h. CC14 u. Tri- 
chlorathylen, weniger in  Bzl. Keine K p.-Erh 6 hung in CC14. Zers. sich, rasch er- 
hitzt, bei 200—210°, langsam erhitzt, bei 180° zu CO„ Benzophenon u. Diphenyl- 
essigsSure. Mit A. im Rohr bei 150—160° bildet sich IV. Mit konz. H ,S 0 4, konz. 
N aOH oder am besten mit sd. Eg. entsteht B&izilsaure, (C6 H 5),C(OH) CO,H; mit 
Anilin (W asserbad) Diphenylanilinoessigsaure, (C ell^C tN II • CaH j  • C 0 5 H, aus CH3 OH,
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F. 168°; mit CH3OH (Rohr, 120°) Diphenylmethoxyessigsaure, (CaH 6)JC(0CH 8) .C 0 2H, 
aus CH3OH oder CS2 -PAe., K rystalle, F. 120—121°. Letztere Siiure erhiilt man aus 
den schmierigen niedermolekularen Ketenoxyden (vgl. oben) schon m it sd. CH 3 OH.
— Das niedermolelculare D iphenylketenoxyd, [Cu IT1 0 0,,]x , ist 11. in A., Aceton, 1. in 
Bzl., CCI4 , unl. in  A., CH3 O H , PAe., doch nimmt die Losliclikeit m it dem A ltcrn 
ab. Zers. sich , rasch erhitzt, bei 160—180°, langsam erhitzt, bei 120—130". Die 
Aufspaltungen yerlaufen wie beim liochpolymeren Prod., aber bedeutend leichter.
— Leitet man in die sd. Bzl.-Lsg. des D iphenylketens O ein , bis sich keine C 0 2

mehr entw ickelt, so erhiilt man nach Eeinigen des schmierigen Prod. mit PA e. u. 
A. Benzilid, C2 BHM0 4 (IV.), aus A., F . 194°. Dieses entsteht n ich t, wenn man Di- 
phenylketen in Bzl. erst bei gew ohnlicher Temp. m it O behandelt u. dann kocht, 
ist also n ich t etw a ein U mlagerungsprod. yon hochpolymerem Ketenoxyd. Mit 80 
bis 90°/o Ausbeute wird, IV. gew onnen, wenn man Diphenylchloressigsiiure oder 
ihr Na-Salz ca. 10 Stdn. im Vakuum au f 125° erhitzt. Diese Ek. liiBt IV. ohne 
weiteres ais dimeres a-L acton  erscheinen. E s w ird erst von sd. Anilin u. auch 
yon Eg. yiel schw erer angegriffen ais die polymeren Ketenoxyde. (Ber. D tsch. 
Chem. Ges. 58. 1079—87.) L in d e n b a u m .

H . S ta iid in g e r, Uber die A utorydation organischer Verbindungen. V. Uber die 
Koiistitution der Ozonide. (IV. ygl. vorst. Bef.) D ie Erfahrungen bei der Autoxy- 
dation organ. Verbb. zwingen zu einer neuartigen A uffassung von der B. u. Konst. 
der Ozonide, die durch einige neue Verss. gestiitzt w ird. Vom Di-cyclo-pentadien u. 
seinem D ihydroderiy. liiBt sich je  ein 11. monomolekulares, leicht spaltbares u. ein 
unl. hochpolym eres, schw er spaltbares Ozonid darstellen, die in keiner Bezichung 
zueinander stehen, indem sicb ersteres n ich t in letzteres uberfiihren liiBt. Ahnliche 
Beobachtungen hat H a r r i e s  gem acht, ohne daraus Schliisse zu ziehen. Zur Er- 
klarung nimmt Vf. ais primiires Prod. ein den Moloxyden der Autoxydation eut- 
sprechendes „Molozonid“ (I.) an , das ais V ierring natiirlich sehr unbestfindig ist. 
Einmal w ird es sich un ter Sprengung der C-Kette u. B. des bestiindigen FUnf- 
ringes zu einem i-Ozonid (II.), einem cycl. Acetal mit Peroxydbindung, umlagern. 
Diese Umlagerung tritt bei den Ozoniden aller aliphat. A th y len d eriw ., also auch 
bei denen des K autschuks, ein u. ist yergleichbar der Umlagerung der Peroxyde 
in Ester oder Ketonalkohole. Die Fllichtigkeit yieler Ozonide u. die Mol.-Eefrfr. 
stehen m it der Formel II. in gutem Einklang. Beweisend fur dieselbe ist daa Verli. 
der Ozonide bei der K ed., die A ldehyde u. K etone (bezw. Alkohole) liefert, also 
dieselben Prodd. wie bei der Spaltung mit W . oder Siiure. Auch letztere ist nach
II. ohne weiteres yerstSndlich, denn sie entspricht der Spaltung der A cetale u. be- 
sonders dem Zeifall des dimolekularen Acetonperoxyds (nach VI.) in Aceton u.
H ,0 , mit h. verd. H 4 S 0 4. - Dagegen erscheinen nach der H arriesschen Form ulierung 
(III.) die Ozonide ais G lykolderiw . u. miiBten solche auch bei den yerschiedencn 
Spaltungsrkk. liefern, was nie beobachtet worden ist. — Eine zweite U m w andlung 
von I. besteht in der B. polym crer P rodd ., die den polym eren Moloxyden ahneln 
u. analog diesen nach IV. form uliert w erden konnen. Es ist bem erkensw ert, daB 
sie immer da entstelien, wo die Um lagerung schw er ein tritt, nSmlich bei Bing- 
systemen mit Doppelbindung. Von Interesse ist auch, daB Eg. die Umlagerung, 
CClj die Assoziation begiinstig t Von Bedeutung ist die noch zu untersuchende 
Frage, ob die Polyozonide zu den Ausgangssubstanzen reduziert werden konnen. — 
IlSufig treten bei der D arst. der Ozonide neben diesen Spaltprodd. auf, in gewissen 
Fallen sogar nur solche. D ie U rsache ist der Zerfall yon I. in RjC : O -f- R5 C : 
0 : 0 ;  letzteres geht iiber in dimolekulares Ketonperoxyd oder in E-C O sH (falls 
1 R = 3  H). Manchmal erfolgt auch Biickbildung der A thylenyerb. (Mesityloxyd, 
FumarsSure), ofFenbar wegen N ebenyalenzbindung zwischen O u. CO. — Bei inten- 
siver Einw. des Ozons auf A thylenyerbb. entstehen Oxozonide mit 4 O-Atomen pro 

v n . 2. 37
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D oppelbindung, die ebenfalls mono- u. polymer auftreten konnen. D en primiiren 
labilen Prodd. diirfte Form el V. zukommen, sie lagern 9  i eh zu den i-Oxozonid.cn (VI.), 
Acetalen mit zwei Peroxydbindungen, um. (Letztere miissen bei s. gebauten Atliylen- 
verbb. mit den dimolekularen Ketonperoxyden ident. sein.) DaB VI. durch Einw. 
von Ozon au f II . entstehen konnte, ist aus bestimmten G riinden unwahrseheinlich. 
Es ist anzunehmen, daB V. ebenfalls zur Polym erisation fahig is t; auch is t dcnkbar, 
daB IV ., in dem eine andersartige O-Bindung ais in II. yorliegt, un ter Aufnahme 
yon O in polymeres V. ubergeht.

L ‘ f g i  n - ^ o ° > ^
IV.

K2C------- CR, T R ,C --------CR, “  R ,C—
.........Ó : O Ó-------b - Ó  : O ---- Ó :

i-Di-cyclo-pentadiendiozonid, C1 0 H lsO,,. E ine Lsg. yon Di-cyclo-pentadien (ygl. 
S t a t j d in g e r  u. R h e i n e r , Hely. chim. A cta 7 .  23; C. 1 9 2 4 .  I. 1780) in Eg. wird 
m it ca. 5°/0ig. Ozon bis fast zur Siittigung behandelt, in A. gegossen, das Prod. 
mit A. gewasehen. WeiBes Pulyer, F. 95—98° (Zers.), explodiert bei hoherer Temp., 
sil. in Aceton, P y rid in , zl. in E g., wl. in Essigester, Bzl., CCI,, CS2, unl. in A., 
PA e., sehr hygroskop. G eht beim Kochen m it W . sehnell in  Lsg. — i-Di-cyclo- 
penladienoxodiozonid, C,0 H iaO,. Ebenso bei 48-std. Einleifen yon Ozon. Trennung 
vom yorigen mit Aceton. WeiBes Pulyer, F . 105—108° un ter A ufblahen, explodiert 
bei hoherer Tem p., unl. in k. A ceton, E g ., Bzl., CC14, weniger hygroskop. Geht 
mit W . leicht in Lsg. — Polydi-cyclo-pentadiendiozonid, [C10H lsQg],. Ebenso in CCI,,. 
WeiBes P u lyer, F . 120—125° (Zers.) nach Sintern bei 114°, explosiver ais das i-Di- 
ozonid, unl. in k. Losungsmm,, 1. in sd. Eg. (Zers.). V erharzt bei langerem Kochen 
mit W . Bei langem Stehen scheint sich i-Diozonid zu bilden. — Polydihydrodi- 
cyclo-pentadiełiozonid, [C1 0 H u O3],. Aus Dihydrodi-cyelo-pentadien yom F. 55° (1. c.) in 
CClr  W eiBes, explosives Pulyer aus Bzl. -j- PA e., F . 125—130°, 11. in Bzl., CC14, 
CSa (kolloidal), unl. in A., PAe., 1. in sd. Eg. (Zers.). W ird  yon sd. W . yerharzt. — 
Nach Ozonisierung in Eg. fallen A. u. PAe. kein Ozonid aus. Mit W . w ird ein 
Bchmieriges Prod. erhalten , das sich sehnell lost u. beim Kochen in  A ldehyde u. 
SSuren zerfa llt (Ber. Dtscli. Chem. Ges. 5 8 .  1088—96. Zurich, Techn. Hochsch.) L b .

K. Ziegler, K. Richter und B. Sehnell, Uber echte Derivałe des Diphenyl- 
styrylmethans. 6 . Mitt. uber mehrfaeh arylsubstituierłe Tinylcarbinole w id  ihre 
Derivałe. (5. ygl. Z i e g l e r , Ber. Dtseh. Chem. Ges. 5 8 .  359; C. 1 9 2 5 .  I. 1492.) 
Die Konst. des durch V eratherung des Diphenylstyrylcarbinols (1) mit Methyl- 
alkohol u. H sSO< erhaltenen Methylćiłhers vom F. 97—98° (ygl. 5. M itt), der mit 
dem au f gleiche W eise aus dem 1,3,3-Tiiphenylallylalkohol (II) gewonnenen Methyl- 
fither ident. is t, ist inzwischen yon S t r a u s  u . E h r e n s t e i n  (L i e b i g s  Ann. 4 4 2 .  
93; C. 1 9 2 5 .  I. 1717) entscliieden worden, u. zwar handelt es sich in beiden Fallen 
um den M ethylather yon I I ;  bei I  ist also die Veriitherung anomal unter Verschie- 
bung der Doppelbindung erfolgt. D en w ahren MethylatJier von I  haben genannte 
Autoren auch, allerdings ohne es zu wissen, in H anden gehabt, u. zw ar ist dieses der 
ais stereoisomer gedeutete M ethylather vom F. 78,5—79°, der sich mit Spuren Mineral- 
s3ure in M ethylalkohol in den hochschm. strukturisom eren M ethylather von I I  um- 
lagert. — D er M ethylather yon I  ist je tz t au f anderem W ege synthet. dargestellt 
worden u. erwies sich ident. mit dem Prod. yom F . 78,5—79°. Die Synthese geht 
aus yom 1,1,3-Triphenylpropen-l, das uber daa Dibromid in das l,l,3-Triphenyl-2- 
brom-1 -methoxypropan ubergefiihrt w urde; aus diesem entsteht durch H Br-Abspal- 
tung (mit amylalkoh. Alkali kochen) der w ahre M ethylather von I .  D ie Oxydation 
ergab der K onst entsprechend andere Prodd. ais S t r a b s  u . E h r e n s t e i n  aus dem

RjC------CR,
O -O -Ó

V.
K f i — CTi, 

O : Ó - Ó  : O

-CR,
Ó -.

VL

R iC < o ' o > C R 2
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Methylather von II erhielten , u. zw ar BenzoesSure u. Methylatherbenzilsfiure 
(letzterc ala Benzilaiiure nachgew ieacn, da unter den Y ersuclisbedingungen Ent- 
methylierung atattgefunden liatte). — E in  Gemisch beider strukturisom erer Methyl- 
iither wurde bei der Ek. von l,l,3-Triphemyl-3-chlorpropen-2 mit N a-M ethylat e r
halten; teilweise erfolgte h ier alao die Ek. norm al, teilweiae unter Y erschiebung 
der Doppelbindung. D er M ethylather von I  ist in  Ggw. von Siiure leicht in den 
Methylather von II iaomeriaierbar. — D er V erlauf der B. dea M ethylathera von II  
aus dem Prod. der Ek. zwischen Mg-Bromstyrol u. Benzophenon (vgl. M e y e r  u . 
S c h d s t e r , Ber. Dtach. Chem. Ges. 5 5 .  815; C. 1 9 2 2 .  I. 1142) ist demnacli der, 
daB sich zunachst I  in norm aler Ek. bildet, dieses aber bei der Y eratherung in Ggw. 
von Saure isomeriaiert wird. I  kann direkt aus der Ek. in reiner Form  ab- 
geschieden w erden, wenn man zuniichst die komplese M g-Doppelverb. von I ,  die 
sich prim ar b ildet, in-Jfciner Form abtrennt. I  laBt sich aus Methylalkohol un- 
veriindert umkryatallisieren, bei langerem  Erhitzen m it M ethylalkohol auf 140—150° 
oder bei Ggw. von Siiure bildet sich der M ethylather von II. In  allen Fallen, wo 
Isomerisation ein tritt, ist diese sichcr den stets in geringer Menge yorhandenen 
H-Ionen zuzuschreiben. Den w ahren M ethylather von I kann man aus I nicht 
durch Methylalkohol, wohl aber mit K  u. CII3J  erhalten. D a hierbei keine Y er
schiebung der D oppelbindung eintreten kann , ist diea ein w eiterer Beweis fur die 
Konst. des M ethylathers vom F . 78,5—79°. — I u. sein Mcthyliither liefern mit 
HCl unter anomaler Substitution das sehm dare l,3 ,3-Triphenyla lly l-(l)-ch lońd , 
(C9H 5)2 C : C H • CH(C1)• O jH j, eine E k ., die aich harmon. in daa iibrige Yerh. der 
zwei Subsłanzen einpaBt. •— D er M ethylather von I  ist durch metali. K  spaltbar; 
jcdoch ist noch nicht bestimmt w orden, ob die entstehende K-Verb. noch ein 
echtes Deriv. des Diphenylsłyrylmełhans ist. Letzteres w urde aus Cinnamalchlorid 
u. Mg-Brombenzol synthetisiert; seine Konst. w urde durch Oxydation u. Eed. sicher- 
gestellt; gegen Br verhalt es sich indifferent. — Zum SchluB w ird die Halochromie 
in der T riphenylallylreihć besprochen. VfF. verm uten, daB den aus I  u. dem iso- 
meren II zu erhaltenden halochromen Lagg. daaaelbe łon  zugrunde liegt, u. zwar 
da3  echte D iphenylstyrylm ethylion. Bei V ersa., aus den halochromen Lsgg. der 
bciden Carbinole in HaS 0 4 mit Alkali ein Carbinol zuriickzuerhalten, w urde indcssen
1,3-Diphcnylinden erhalten; fruhere Verss., bei denen II zuriickerhaltcn wurde, be- 
ruhten wahracheinlich au f einer Tauschung.

V e r s u c h e .  1,1,3- Triphcnylpropylalkohol, aua Ilydrozim taiiureiithyleater u. 
2 1/ 2 Mol. Mg-Brombenzol, K rystallpulver durch V erreiben des Eohprod. mit PAe., 
Ausbeute 82%  der Theorie. — 1,1,3-Tńphenylpropen-l, aus yorigem durch W asser- 
abspaltung (Lsg. in w. Eg. -j- konz. H jS 0 4, W asserbad), EingieBen in W ., Vakuum- 
dest., Ausbeute 87% der Theorie. — l,l,3-Triphenyl-l£-d ibrom propan, C2 1H ]3 Br2, 
aus yorigem in ath. ;L sg. u. B r (Kfiltemischung), Verreiben mit Methylalkohol, 
F. 94—95° aua A. -)- PAe. — l,l,3-Triphenyl-2-brompropen, aua yorigem durch 
Erhitzen uber den F . (Abapaltung von HBr), F . 97—98°. — l,l,3-Ti'iplienyl-2-brom-
l-methoxypropan, C2 ,H „O B r, aus dcm Dibromid durch Eintragen in sd. CH3OH 
(5 Minuten kochen), Abkuhlen au f —20°, weiBe Nadelclien aus Aceton -f- CH 3 OH, 
F. 84—85°, spaltet beim Erw arm en mit Eg. u. einer Spur M ineralsaure M ethyl
alkohol ab unter U bergang in das ungesatt. Monobromid vom F. 97—98°, ebenao 
beim Siittigen der ath. Lag. unter Kiililung mit HCl oder H Br. — Diphenylstyryl- 
carbinolmethylather, C2 2 H 1 0 O, a) aua yorigem durch IIB r-A bspaltung mittels Na- 
Amylat u. W. (Ólbad 2 Stdn. bis zum Kp. des Amylalkohols erhitzen), glanzende, 
farblose Kadeln aus M ethylalkohol, F . 78—79°, Auabeute ca. 90% der Theorie, 
lSBt aich unzera. im Ilochyakuum  (Kp . 0 , 2 187°) dest.; b) aus 1,3,3 - Triphenyl- 
allyl-(l)-chlorid (Darst. vgl. w eiter unten) in ath. Lag. u. Na-M ethylat; das ent
stehende Eohprod. (F. 70—90°) w ar offenbar ein Gemisch, aus dem durch Um-

37*
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krystallisieren aus absol. A. der M ethylather vom P. 97—98° in fas t reinem Zu- 
stande erhalten w urde; aus den M utterlaugen w urde durch Animpfen der niedrig- 
Bclim. isomere M ethylather (F. 78—79°) erhalten; c) I  w urde mit K  in Xylollsg. 
gekocht (H2 -Entw.), mit CHSJ  YOrsetzt u. ergab fast reinen M ethylather yom 
F . 78—79°. — Die Um lagerung in den isomeren M ethyliither yon I I  yerliiuft am 
glatteaten in metliylalkoh. Lsg. unter Zusatz einer Spur methylalkoh. H 2 S 0 4, auch 
Aceton eignet sich ais Losungsm. — (l,l,3-Triphenylpropyl)-mcthyldthe.r, C!3 H.,20  =  
(G jII^ClOCHj) ■ CH 2 ■ C lij • CaH s , aus 1,1,3-Triphenylpropylalkohol durch Veratherung 
mit CH3OH u. H 2 S 0 4, farblose Nadeln aus A ceton, F . 111—112°, wl. in CH3 OH.
— Diphenylstyrylcarbinol (I), aus 72 g  Brom styrol (0,4 Mol.) u. 9,6 g  Mg in 0,25 1 
absol. A. u. spSteren Zusatz von 16 g Benzophenon (0,09 Mol.) u. Kochen
auf dem W asserbad, F . 109,5—110,5° aus Benzin (Kp. 100—120°), Ausbeute 20°/o 
der Theorie (auf Benzophenon berechnet), gibt mit CH3OH u. einem T ropfen metliyl- 
alkoh. H 2 S 0 4 den M ethylather von I I  (F. 97—98°), m it Eg. u. etwas Mineralsśiure 
beim Kochen das dimere Triphenylallen von F. 210°. — 1,3,3-Triphcnylallyl-(1)- 
chlorid, aus I  u. seinem M ethylather mittels HCl, F . 94—95°. — 1,3-Diphenylinden, 
aus I  u. I I  u. dereń M ethylather durch Eintragen in  konz. H 2 S 0 4 (bei —15 bis 
—20°), die gelbroten Lsgg. w urden in gekuhlte, stark  geruhrte Gemische von 
N aOH  u. Eis eingetragen, Ausbeute fast ąuantitatiy . — Diphenylstyrylmcłhan, C2 1H la, 
aus Cinnamalchlorid u. Mg-Brombenzol (2,5 Mol.) in absol. A. (RuckfluB), F . 97 bis 
98°, Kp.0iS ca. 180°, K p.ls ca. 230°. — 1,1,3-Triphenylpfopan, aus yorigem durch 
Red. mit N a in abaol. alkoh. Lsg., F . 46—47° aus Methylalkohol. — Die Oxydation 
des D iphenylstyrylm ethans mit C r0 3 in Eg. ergab BenzoesSure u. Diphenylessig- 
sdure. (L i e b i g s  Ann. 4 4 3 .  161—80. M arburg, Univ.) Z a n d e r .

Heinrich. Wieland und Erich Krause, Studien in  der Fluorenrcihe. F iir das 
schon friiher, aber in schlechter A usbeute erhaltene Biphenylenathylen (I) (vgl. 
W ie la n d ,  R e in d e l  u. F e r r e r ,  Ber. D tsch. Chem. Ges. 55. 3313; C. 1 9 2 3 .  I. 77) 
w ird ein neues Verf. zur D arst. angegeben. Aus Methylfluorenol (F. 175°), das aus 
Fluorenon u. Methyl-MgBr erhalten w urde, w urde mit HCl-Gas in iith. Lsg. 
9-Methyl-9-chlorfluoren (II) dargestellt, das durch B r unter H Cl-Abspaltung nahezu 
ąuantitatiy  in das Dibromid yon I  (III) uberging. I I  spaltet schon beim Erwarmen 
in  A. leieht H Cl ab , der entstehende K W -stoff ist aber schw er zu isolieren. Aus 
Methylfluorenol entstehen beim UbergieBen mit B r geringe Mengen I I I .  — Bei 
Yerss. zur H Br-A bspaltung aus I I I  (beabsichtigt w ar die A bspaltung von 2 Mol. 
HBr) tra t nu r ein Mol. H B r aus, das zweite Br-Atom tritt ohne H  aus u. dehydriert 
einen Teil des zur H Br-A bspaltung dienenden Dimethylanilins zu Methylyiolett, 
w&brend zwei Reste yon I I I  zum Dibiphenylenbutadicn (IV) zusammentreten. IY 
entsteht auch bei der Einw. yon K -A cetat au f I I I  neben co-Brombiphenylenathylen (V); 
letzteres addiert 2 B r unter B. von 9-(Dibrommethyl)-9-methylfłuoren. Yerwendet 
man methylalkoh. Kali zur H Br-A bspaltung aus I I I ,  so erhiilt man Qxymethylen- 
fluorenniethylather (YI), an den auch B r zum Dibromid (YII) angelagert werden 
kann. — Gegen G rignardsche Verbb. yerhielt sich I  indifferent; HNOs bildet ein 
tiefblaues A dditionsprod.; der offenbar entstandene Nitroalkohol lieB sich jedoch 
n ich t fassen. Anlagerung von NOa an I  ergab die D initroyerb. Y III , die mit NH 3 

unter A bspaltung yon HNO, in eo-Nitrobiphenylenathylen (IX) uberging; dieses 
addiert ebenfalls B r unter B. eines Dibromids. — Neben dem oben erwalinten 
Methylfluorenol vom F. 175° entsteht in gleicher Rk. ein isotneres Methylfluorenol 
yom F. 84°, das aus den M utterlaugen isoliert w urde (ygl. D a u f r e s n e ,  Buli. Soc. 
Chim. de F rance [4] 1 . 1233; C. 1 9 0 8 .  I. 849). Aus dem Verh. der beiden Isomeren 
is t zu schlieBen, daB sie n ich t, wie D a u f r e s n e  annahm , strukturisom er, sondern 
stereoisomer sind; beide ergeben mit HCl das gleiche Chlorid I I ;  dieses gibt mit 
methylalkoh. Kali den gleichen M ethylather yom F. 90°, mit B r das gleiche I I I .
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— Zur Kliirung der Isomerieerscheinungen an F luorenderiw . bestehen zwei Moglich- 
keiten, nachdem die uniplanare Konfiguration des Fluorens verw orfen wird. Diese 
Moglichkeiten w erden am B iphenyl, der Grundsubstanz des F luorens, erortert. 
a) Beide Benzolkerne haben eine gemeinsame A chse, um die sio jedoeh nich t frei 
drehbar sind. E s ergaben sich dann folgende drei charakterist. L agen:

1. ^>—<^ 2. \ ---------  3 a. < 7  3b . )>—< ! '

Ein Argument zugunsten dieser Theorie is t die Esistenz der 6 ,6 '-D initrodiphen- 
sSure (vgl. C h r i s t i e  u. K e n n e b , Journ . Chem. Soc. London 1 2 1 . 614; C. 1 9 2 2 .  III. 
1083) in zwei isomeren Form en, von denen sich eine in die opt. Antipoden spalten 
l&Bt. Die feste Lage 1 konnte dem nicht spaltbaren Isomeren zukommen, nicht 
aber der rac. Siiure, die aus zwei rechtw inklig aufeinanderstehenden Ringebenen 
(oder der Mittellage 3) 'tflifgebaut sein konnte. b) D ie beiden K erne haben keine 

gemeinsame A chse; es sind dann alle Zwischenlagen zwischen 1  u. 
/  \  der yollstfindigen Parallelititt der beiden Ringebenen (4) moglich. —

ą ' ---- '  D a die uniplanare A nordnung des Fluorenmol. der beobachteten Iso-
y — \ merie keinen Rauin ISBt, muB man die durch A ufhcbung der Sym-

\ __ /  m etrielage yerursaehte scheinbar erhohte Spannung (durch die Methylen-
gruppe bedingt) in K auf nehmen. Die D rehung nach 3 a u. 3b wtirde 

schon beim Fluoren selbst die Symmetrie des Mol. au fheben ; das eine Isomere 
hatte dann uniplanare, das anderc asymm. K onfiguration; letztere miiBte in die 
opt.-akt. Antipoden 3a  u. 3b spaltbar sein. Nach b) w iirde die mol. Symmetrie 
erhalten bleiben; die Isomerie wiire dann cis-trans, u. keines der Isomeren wiire 
spaltbar.

O  n > C < O H , 1 1 1  > C < C H JB r 
N C : C H - C H :C /

1Y <( )> V I 1  > ° < C H B r (0 C H 3)

T > C : CHBr Y I > C  : CH(OCH3) T U I  > C < ^ . NQ IX  > C  : CH • NO,

Y e r 8 u c h e . 9-Methylfluorenol, aus Fluorenon in śith. Lsg. u. Methyl-MgBr 
unter T urbinieren, farblose N adeln aus A ., F . 175°. — Stereoisomeres 9-M ethyl
fluorenol, CUH 1 S0 ,  aus den M utterlaugen der vorigen Rk. nach dem Abdunsten 
des A., farblose, bisweilen etwas gelbliche Spiefie aus A ., F . 84°, in allen organ.’ 
Losungsmm. viel leichter 1. ais das Isomere. Beide geben in konz. H sS 0 4 die 
gleiche olivbraune FSrbung; mit A l-Phosphat erhitzt, Geruch nach B iphenyliithylen; 
werden von Chromsiiurc n icht veriindert. In  ath. Lsg. geben beide mit HC1 (Kalte- 
mischung) ein oliges Chlorid, 9-Methyl-9-chlorfluoren (II), welches bei 80° HC1 ab- 
spaltet unter B. von Jiiphenylenathylen (I), das sich teilweise polym erisiert. Rein 
wurde I  durch kurzes Sieden einer alkoh. Lsg. von I I  erhalten. — Auch die 
anderen Reaktionsprodd. beider Chloride sind gleich. — 9-Methyl-9-methoxyfluoren, 
CijH,40 ,  aus I I  u. Na-M ethylat in der KSlte, F. 90° aus Methylalkohol. — B i-  
phenylenathyletidibromid ( I I I ) , aus I I  u. B r in Eg.-Lsg. unter Entw. von HC1, 
stimmt mit dem aus I  u. B r erhaltenen Prod. uberein. — 9-Oxymethylenfluoren- 
methylather, C1 5 H „ 0  (YI), aus I I I  u. methylalkoh. Kali (2 Stdn. unter RuckfluB 
kochen), Nadeln aus Methylalkohol; bei liingerem A ufbew ahrcn erfolgt Zers. — 
9-(Methoxybrommethyt)-9-methoxyfluoren [oder 9 - (DimethoxymethyT) - 9 - bromfluoren?], 
CioH1 6 OaBr, aus Y I u. 1 Mol. Br in methylalkoh. Lsg., F . 131° aus Methylalkohol.

co-Brombiphenylenathylen, C 1 4H 9Br (Y), aus I I I  durch Kochen mit N a-Acetat in 
Eg.-Lsg. ( 1  Stde. RuckfluB), das Gemisch farb t sich nach u. nach liellrot, Ol, das 
bald krystallin. w ird, F . 78° aus ath. Lsg. durch Einengen u. AbkUhlen. — 9-{Di•



5G2 D . O r g a n i s c h e  C h e m i e . 1925. II.

brommet}iyl)-9-brom fluor en, C 1 4H 6B r3, aus dem Rohprod. Y u. B r in PAe.-Suspension, 
das anfangs gebildete braune 01 w ird beim Zerreiben mit einem Glasstab krystallin., 
Nadeln aus E ssigester, F . 127°. — Dibiphenylenbutadien, CS8H 18  (IY), aus III u. 
D imethylanilin durch Erhitzen au f 150°, orangcbraune N adeln aus Nitrobenzol, 
F. 360°, Ausbeute ca. 70°/o der Theorie. — Gelbes Dibiphenylenbuten, aus yorigem 
durch Red. mit Zn u. HC1; mit rauchender H 2 S 0 4 erst B lau-, dann GriinfSrbung; 
B r w ird langsam aufgenom men, gleichzeitig H B r abgespalten, Tetrabromid (?), bei 
Einw. yon B r in Chlf.-Lsg., F . 150° (Zers.) aus Chlf. — cc,fi-Dinitrobiphenylenatlian, 
C 14H 1 0 O4N , (YIII), aus I in ath. Lsg. u. NO* in PAe., N adeln aus A., F . 117—118° 
(Zers.), in  der Wfirme ziemlich unbestandig, zl. in den meisten Losungsmm. — 
co-Nitrobiphenylenatliylen, C1 4 II 9 0 2N (IX), aus yorigem in alkoh. Lsg. dureh Ab- 
spaltung yon H N 0 2 mittels konz. wss. N1I3, orangegelbe Nadeln aus Bzl., F. 132°.
— 9-(NitrobrommethyI)-9-bromfluoren, C1 4 H 9 0 2 NBr2, aus yorigem u. Br in CS2, die 
A ddition yerlief sehr langsam , farblose Prism en aus A ., F. 110°. (L ie b i g s  Ann. 
4 4 3 .  129—41. F reiburg  i. B., Uniy.) Z a n d e r .

E. de B a r ry  B a rn e t t  und M. A. M a tth e w s , N otiz iiber 1 y2-Benzanthrachinon 
(Siriusgelb G). (Vgl. S. 181.) 1,2-Bcnzanthracen w ird in reinerer Form ais nach 
den bekannten Verff. durch Red. yon lJ3-Benzanthrachinon mit Zn-Staub u. N II4OH 
(W asserbad, 2 Tage) u. Entfernen des itberschussigen Zn-Staubs mit HC1 erhalten. 
Aus Methylathylketon-A., dann Eg., ganz heli gelb, F . 158— 159°. — 9-(oder 10-)Nitro- 
1^-benzanthracen, C1 BH n 0 2N. Mit H N 0 3  (D. 1,5) in fEgT bei Zimmertemp. Nadeln 
aus wss. P y rid in , F. 165°. — lJi-Benz-9-a.nthron u. 1 £-B enz-l0 -an thron , C18H 1 2 0. 
Aus 1,2-Benzanthraehinon m it Sn u. konz. IIC1 in sd. Eg. (3 Stdn.). Die aus Methyl- 
jithylketon erhaltenen K rystalle, F. 170°, sind w ahrscheinlich das 9-Anthron, da es 
mit FeCl3  in  sd. Eg. kein D ianthron, sondern das ursprungliche Chinon liefert. 
D as zugehorige l,2-Benzanthranylbe7izoat, C2 5 H 1 8 0 2, dargestellt mit Benzoesaure- 
anhydrid in Pyridin, b ildet K rystalle aus Eg., dann Toluol, F . 171—172°. Aus der 
M utterlauge des beschriebenen A nthrons erhalt man das Isomere ais yiseose M. 
D as zugehorige 1,2-Benzanthranylbenzoat, C2 5 jHrI80 3, aus Toluol, F. 202—203", gibt 
mit FeCl3 in Eg. ein d ianthronartiges, schwer zu reinigendes Prod. (Chem. News 
1 3 0 .  339—40. A ldgate, Sir J o h n  C a s s  Techn. Inst.) L in d e n b a u m .

Roland Hall Griffith. und Edward Hope, Synthese des 5,5'-Dibrom-6,6'-di- 
methoxy-2J2'-dioxothionaphthens. Vff. untersuchen von der synthet. Seite aus die Frage, 
ob das bei der Brom ierung des 6,ff-D idthoxy-2^’-dioxothionaphthens („Ilelindon Orange 
R ") entstehende „Helindon Scharlacli R “ das B r in 5,5'- oder 7,7'-Stellung triigt. Das 
hergestellte 5,5'-Dibrom-6,6'-dimethoxy-2,2'-dioxothionaphthen (I) is t dem „Helindon 
Scharlach R “ in bezug au f Farbę u. Absorption auBerordentlich ahnlich. Ferner 
w erden cinige D eriw . des p-Methoxytoluols hergestellt u. aus der 4-Brom-2-carb- 
oxy-5-methoxyphenylthioessigsaure (II) durch Kondensation mit Isatin Farbstoff III, 
m it A cenaphthen Farbstoff IY erhalten.

V e r s u c h e .  2-Aceiylamino-p-mdhoxytoluoł, C^H^O^N, F . 96°, K p.ls 109°, durch 
Red. des N itroderiy. u. Acetylieren. Mit B r entsteht daraus 5-Brom-2-acetylamino- 
p-metlioxytoluol, C10 H 1 2 O2NBr, N adeln aus A., F. 191°. D ie saure H ydrolyse liefert 
hieraus 5-Brom-2-amino-p-methoxytoluol, C8H 1 0 ONBr, aus A., F . 100°, Benzoylderiy.,
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P. 159°. D urch Diazotieren u. K uppeln m it ^-N aphtliol entsteht ein ro ter Azo- 
farbstoff, CI8H 1 6 0 2N s'B r, aus Bzl., P . 210°. Daa Amin wird uber das Hydrazin, 
P. 192° (Diazotieren u. Red. mit SnCl2), in 3-Brom-p-methoxytoluol ubergefiihrt u. 
mit Perm anganat zu 3-Brom anissaure, F . 217—218°, oxydiert. Zur K ontrolle w ird 
die 2-Bromanissaure , C8H 7 0 3 B r, aus A ., F . 199°, aus 2-Brom-p-Ia'esolmethylather, 
C8H 9 OBr, K p . 16 114°, Kp;J6() 222°, u. Perm anganat hergestellt. 13 g 5-Brom-2-acetyl- 
amino-p-methoxytoluol w ird in 500 ccm W . mit M g-Sulfat versetzt u. mit Perm an
ganat bei 85° zu 5-Broy>i-2-aeetiylamino-4-methoxybenzocsaure, C,0H loO4N B r, aus A., 
P. 253°, oxydiert. D urch saure Hydrolyse liefert sie 4-Brom-m-anisidin, C7 H 8ONBr, 
Platten aus h. W ., F . 90,5°, Benzoylderiy., F . 124°, alkal. H ydrolyse gibt S-Brom-
2-amino-4-melhoxybenzoesdure, C8H 6 0 3 NBr, aus A., F . 201°, Zers. bei 213°, Na-Salz, 
lange Nadeln aus W ., griines Cu-Salz. Die Aminosiiure, in saurer Lsg. mit Na- 
Nitrit behandelt u. mii> Na-Disulfid erwUrmt, liefert Di-(brommetboxythiosalicyl)- 
siiure, welche n ich t isoliert, sondern gleich in alkal. Lsg. mit Zn-Staub zu 5-Brom-
4-methoxy-2-thiobcnzoesaurc (nicht isoliert) reduziert w ird. Das Na-Salz dieser Saure 
wird mit Chloressigsaure zu 4-Brom-2-carboxy-5-methoxyphenylthioessigsaure, CioH9 0 5  

BrS, aus E g., F . 243°, umgesetzt. Mit N a-Acetat -f- Essigsitureanhydrid erwśirmt 
u. mit Alkali gekocht, liefert sie bei der Fallung m it K -Ferricyanid 5,5'-Dibrom-
6,6'-dimethoxy-2J!'-dioxothionaphthen, CI8H ll)0,iS2B rj, rote P latten aus N itrobzl., F. 355 
bis 360°. Die Lsg. in Nitrobzl. zeigt ein A bsorptionsband ASInx —529, Helindon 
Scharlach R  AMn:c —520. Saure I I  mit Isatin  in E ssigsaureanhydrid gibt einen 
roten Farbstoff C1 7 H 1 0 0 3NBrS (III), aus Nitrobzl., F. 315°, m it Acenaphthencliinon 
in EssigsSureanhydrid ein gelbrotes Pulver (IY), m it A. gewaschen, F . 337°. (Journ. 
Chem. Soc. London 127. 990—95. Oxford, D y s o n  P e r r i n s  Lab.) T a u b e .

H. Fischer und C. Nenitzescu, Einwirkung von Formaldehyd und von sub- 
stiluierłen Alkoholen a u f Pyn-olderivałe und eine neue Synlhese der Kryptopyn-ol- 
carbonsaure. (Vgl. L i e b i g s  Ann. 442. 1 ; C. 1925. I. 1728.) U nter ahnlichen Be- 
dingungen wie T s c h e lin z e w  u . M ax o ro w  (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 48. 
748. 779; C. 1923. I. 1505. 1507) kondensieren VfF. substituierte Pyrrole mit Form
aldehyd, wobei die beiden Alkohole I  u. I I  erhalten wurden, die leicht (z. B. schon 
beim Erhitzen au f hohęre Tempp.) Form aldehyd abspalten. Ih re  Konstst. wurden 
durch B. aus den entsprechendcn Aldchyden (Mitteilung hieruber folgt) bestatigt. 
Durch B ehandlung mit methylalkoh. K O II oder verd. Sauren entstehen die ent- 
sprechenden D ipyrrylm ethane unter A bspaltung von Form aldehyd; dieselbe Rk. 
tritt auch schon beim Kochen mit W . ein, wenn kcin Alkali zugegen ist; in  Ggw. 
von etwas Soda kann man die Alkohole aus W . umkrystallisieren. Sauert man 
nach der alkal. Kondensation der Pyrrole mit Form aldehyd die noch warme 
Reaktionsfl. (in der also I  bezw. I I  enthalten ist) schwach an, so werden gut kry- 
stallisierende Prodd. von gleicher empir. Form el u. dreifacher MolekulargroBe er- 
haltcn; moglicherweise handelt es sich um N-Pyrrolalkohole etw a von derForm ulie- 
rung I I I .  Mit den fertigen Alkoholen gelingt die Rk. n ich t, ebensowenig beim
2,4-Dimethyl-5-carbathoxypyrrol, das beim A nsauern direkt in das entsprechende 
Methan ubergeht. D ieser Ubergang der monomol. Pyrrolalkohole in D ipyrry l
methane steht in Analogie zu dem Verh. des Triphenylcarbinols u. Benzhydrols 
gegen substituierte Pyrrole (vgl. K h o tin s k y  u . P a tz e w its c h ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
42. 3104; C. 1909. II . 1251 u. F is c h e r  u . L u ck m an n , Ztschr. f. physiol. Gh.
115. 81; C. 1921. II I . 1422). — Bei A nwendung von sauren Kondensationsmitteln 
gelingt die E infuhrung der —C IL -N II2-G ruppe in Pyrro le  mit sehr guter Ausbeute 
mit Hilfe der Einhornschcn Methylolverbb. (vgl. L i e b i g s  Ann. 343. 207. 361. 130;
C. 1 9 0 6 .1. 922. 1908. II. 395); IY , Y u. Y I w urden so dargestellt. Die V erseifung 
der Acetyl- bezw. Chloracetylgruppe gelang nielit, ohne daB gleiehzeitig NH 3 ab-
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gespalten wurde. — Die K ondensation der M ethylolyerb. des Chloraeetamids mit 
Trim ethylpyrrol ergab das Bis-(tńmethyłpyrryl)-methan  (YII), das mit H J  u. Eg. zu 
Tetramethylpyrrol red. w ird. D ie K ondensation der Methylolverbb. des Diathyl- 
amins u. des Piperidins yon der Zus. H O -C H s -N(C3H 6)2, bezw. HO • CH, • NC5 I I 10 (aus 
Amin u. Form aldehyd) ergaben bei der Kondensation m it dem H antzschen Pyrrol 
Yerbb., die ais Perchlorate von der Form el Y I I I  schon krystallisierten. Mit Tri
methylpyrrol w urde wie bei der Rk. m it der Methylolyerb. des Chloraeetamids das 
Methan erhalten. In  beiden Fiillen w ird die Methylolyerb. offenbar durch die ais 
Kondensationsmittel dienende Saure gespalten, so daB dann Form aldehyd in Rk. 
tritt. — Mit M ethylal w urden D ipyrrylm ethane erhalten , ebenso m it Chlormethyl- 
Sther, Form aldehydbisulfit-Na u. M ethosyacetylmetbylal. — D urch Kondensation 
des 2,4-Dimethyl-5-carbathoxypyrrols m it dem fi-Methoxymethylmalonsaureester yon 
SlMONSEN (Journ. Chem. Soc. London 9 3 .  1777; C. 1 9 0 9 .  I. 151) wurde IX  er
halten. Verseifung mit A lkali erfolgte in  j5-Stellung, es resultierte die freie Malon- 
sSure m it einer Carbiithoxygruppe in fó-Stellung des Pyrrolkerns. D urch COa-Ab- 
spaltung w urde die entsprechende Propionsiiure, F . 152°, erhalten. Aus dieser wurde 
durch Verseifung die freie unstabile D icarbonsSure, F . ca. 136°, dargestellt; schon 
beim Umkrystallisieren aus W . erfolgte C 02-Abspaltung un ter B. der Kryptopyrrol- 
carbonsaure. — Zum SchluB wird eine neue A bart zur Synthese von Pyrrolaldehyden 
beschrieben, die au f der A nwendung yon w asserfreier Blausaure beruht. F ur die 
D arst, des Trim ethylpyrrolaldehyds bedeutet dieses Yffrf. eine bedeutende Ver- 
cinfachung; beim 2,4-Dimethylpyrrol gelingt die Rk. auch, bietet jedoch keinen be- 
sonderen Yorteil.

X ' =  N(C2H 5 ) 2 bezw. NC6H io NH
V e rs u c h e .  2,4-I>imethyl-3-carbathoxy-5-oxymethylpyrrol, C 10H IS0 3N  (I), aus 

2,4-Dimethyl-3-carbSthosypyrrol u. Form aldehyd (-f- einigen Tropfen NaOH), 1 Stde. 
au f 80° erwarmen, verd. m it dem doppelten Vol. W ., F . 119° aus sodahaltigem W., 
11. in  den meisten organ. Losungsmm. auBer A., mit Eg. u. HC1 gekocht, tritt eine 
schmutzigrote Ffirbung auf. — 2,5-Dimethyl-3-carbathoxy-d-oxymethylpyrrol, C,0H ,6O3N 
(II), D arst. gelang nicht nach der eben bescliriebenen Methode, sondern aus 2,5-Di- 
methyl-3-carbfithoxypyrrol in alkoh. Lsg. Form aldehyd -j- KCN in wss. Lsg. 
(1 Stde. RuckfluB), F . 131—132° aus W ., Loslichkeit w ie bei der isomeren Verb., 
mit Eg. u. HC1 gekocht, tritt eine intensiy yiolette Fiirbung auf. — Tris-(l-oxy- 
methyl-2,5-dimethyl-3-carbathoxypyrrol), (CI0H 1 5 O3 N ) 3  ( I II) , aus 2 ,5 -Dimethyl-3 -carb- 
Sthoxypyrrol u. Form aldehyd u. einigen Tropfen NaOH (W asserbad bis zur Lsg.), 
yerd. mit viel W . u. schwach ansauern, F . 169° (Zers.) aus absol. A., 11. in A. u. 
Chlf., unl. in W . u. A., mit Eg. u. HC1 intensiy yiolette Farbung. — Bis-(2,S-di-

NH NH

H 3 C-
CICHj • CO • N H  • CHa •

]C-COO-C2H 5

' c - c h 3

NH Y II  N H

7 " O  O  ' • *

methyl-3-carbathoxypyrryl-4)-methan, C ^IL jO jN j , aj aus I I I  durch E rhitzen im 01
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bad auf ca. 180° (Formaldehydabspaltung), b) durch Versetzen einer sd. alkoh. Lsg. 
yon I I I  mit dem gleichen Vol. konz. N H 3 u. kurzes W eitererhitzen, F. 230—231° 
aus A. — Tńs-(l-oxyniethyl-2)4-dimethyl-3-carbatlioxypyrrot)) (C10H 1 6 O3N)3, Darst. 
analog I I I ,  F. 175° (Zers.) aus absol. A., m it Eg. u. HCl intensiy rote Fiirbung. — 
T>-is-{l-oxymcthyl-2,4-dimcthyl-3-acetylpyrrol) , (C9 H I3 0 2N)3, aus dem A cetylpyrrol u. 
Formaldehyd u. etwas NaOH (auf 80° erwarmen, dann schwach ansauern), F . 185°, 
aus absol. A., Loslichkeit wie die Carbathoxyverb., mit Eg. u. HCl keine Farbenrk.
— Bis-(2,4-dimethyl-5-carbathoxypyrryl-3)-methan, C1 9 H 2a0 4Na, w urde beim Yers. aus
2,4-Dimethyl-5-carbiithoxypyrrol durch B ehandlung m it iiberschiissigem Form aldehyd 
in alkal. Lsg. u. nachheriges Ansauern den entsprechenden trim eren Alkohol darzustellen, 
erhalten, F . 229—230° aus A. — 2,3-Di7nethyl-3-carbathoxy-4-(acetaminomethyl-)pyrrol, 
C1 2 H ls0 3 N 2 (IV), aus dem H antzschen P yrro l u. dem nach ElNHOliN (1. c.) dar- 
gestellten Methylolacetairiid (-|- etwas HCl) durch Erwiirmen au f dem W asserbad 
u. Kiihlung nach Einsetzen der Rk., F . 158° unter yorlieriger S in terung, aus W .,
11. in A., wl. in A., besitzt bas. Charakter. — 2,5-Dimetluyl 3-carbathoxy-4-(chloracet- 
aminomethyl)-pyrrol, C1 2 H 1 7 0 3 N2 C1 (V), aus 2,5-D im ethyl-3-carbathoxypyrrol u. Me- 
thylolchloracetamid in alkoh. Lsg. (-f- konz. HCl, 5 Min. sieden), F . 152° nach vor- 
herigem S intern, aus W ., besitzt keine bas. E igenschaften , erleidet bei der Ver- 
seifung offenbar totale Zers. — 2,4-Dimethyl-3-carbathoxy-5-(chloracetamin<mcthyl)- 
pyrrol, C 12I I 1 7 0 3N 2 C1 (VI), Darst. analog Y, F . 194° (Zers.) aus W . — Bis-(2,3,5-tń- 
methylpyrryl-4)-methan, C,5 H 2 5N 2 (YII), a) aus Trim ethylpyrrol u. M cthylolchloracet- 
amid in alkoh. Lsg. ( * / 2 Stde. RuckfluB) u. Versetzen m it dem gleichen Vol. W .,
F. 196—197° (Zers.) aus A., b) aus T rim ethylpyrrol, Form aldehyd u. P ipcridin in 
iiąuimol. Mengen (1 Stde. RuckfluB), unl. in W ., wl. in A., viel stiirker bas. ais die 
friiher beschriebenen Methane, 1. in verd. HCl. — 2 )5-Dimethyl-3-carbathoxy-4-(di- 
athylaminomethyl)-pyrrol-Perchlorat, CUH 2 50 6N 2 C1 (Y III), aus 1 g 2,5-D im ethyl-
3-carbathoxypyrrol u. 5 ccm einer Lsg., die aus 6,9 g 30°/oig. Form aldehydlsg., 5 g 
Diiithylamin u. Versetzen mit W . bis au f 50 ccm bereitet w ar, (1 Stde. RuckfluB) u. 
20°/oig. HC104, yerpufft beim Schmelzen, aus A. -)- W . um krystallisierbar. — 2,5-Di- 
methyl-3-carbathoxy-I-(N-piperidinoniethyl)-pyrrol-Perchlorat, C1 5H 2 5 O0N2Cl (Y III), aus 
dem P yrro l, Form aldehyd u. P iperidin in {Łquimol. Mengen ( 1  Stde. RuckfluB), aus 
A. -|- W ., yerpufft beim Erhitzen uber den F. D ie freie Base konnte n icht e r
halten werden. — D as 2,4-Dimethyl-3-carbathoocypyrrol gibt, in Shnlicher W eise mit 
Formaldehyd u. DiStEylamin behandelt, ais H auptprod. das D ipyrrylm etban. — 
fi-Methoxymethylmalonester, D arst. nach SlM ONSEN (1. c.) mit Bzl. s ta tt A. ais 
Losungsm. — ^■(2J4-Dimethyl-5-carbdthoxypyrryl-3)-niethybnalonestcr) C 1 7 H 2 s0 6N (IX), 
aus yorigem u. 2,4-Dimethyl-5-carbiithoxypyrrol in alkoh. Lsg. (-(- konz. HCl, 1 Stde. 
RiickfluB), mit W . ais bald erstarrendes Ol gefiillt, F . 107° aus W . -f- A., Ausbeute 
90°/0. — - (2,4-Dimethyl-5-carbathoxypyrryl-3)-methylmalonsaure, CI3 H 1 7 0 0N , aus
yorigem durch V erseifung mit wss.-alkoh. A tznatron u. A nsauern, F . 185° aus W . 
-f- A. — fl-(2,4-Dimcthyl-5-carbathoxypyrryl-3)-propionsaure, C1 2 H 1 7 0 4N, aus yorigem 
durch COs-Abspaltung durch Erhitzen in sehr kleinen Mengen uber freier Flamme; 
Extraktion mit A., Umlosen aus W. -f- A., F . 152°. — 2,4-Dimethylpyrrol-3-propion- 
saure {Krypłopyrrolcarbtmsaure), C9H 1 3 0 2N , aus yorigem durch Kochen mit 4 Mol. 
Atznatron u. wenig W . (1 Stde. RuckfluB), Abkiihlen au f 0° u. schwaches AnsSuern 
(C02 -Entw.), Prism en, F . 140—141°; daneben w urde unyerandertes Ausgangsmaterial 
erhalten, das durch langeres Kochen mit W . C 0 2 abspaltet. — Pikrał, F . 156° aus 
A. — i-Nitrosob-yptopyrrolcarbonsaure, C8H l0O4 N2, mit N a-N ilrit in 400/oig. H 2 S 0 4,
F. 215° aus W . — F iir die Synthese von Pyrrolaldehyden w ird folgende A bart be- 
schrieben: 2,4,5-Triniethylpyrrol-3-aldimin-Chlorhydrat, C8H 1 3N 2 C1, aus Trim ethyl
pyrrol, w asserfreier HCN u. w enig W ., Sattigung mit gasformiger HCl in Kiilte- 
mischung, nach 1 Stde. setzt heftige Rk. ein, Reinigung durch Lsg. in  Eg. u. Fallung
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mit wenig A. — 2,4,5-Trimethylpyrrol-3-aldehyd, aus yorigem u. NHS in der Kfiltc,
F . 143° aus W . — 2,4-Dimethylpyrrol-S-aldehyd, analog aus 2,4-Dimethylpyrrol durcli 
Extraktion des Eeaktionsprod. mit W . — Ve.rb. wasserunl. Eiickstand der
yorigen Ek., N adeln aus Lg., F . 174°, 11. in A. u. Clilf., unl. in anderen organ. 
Losungsmm. (L i e b i g s  Ann. 4 4 3 .  113—29. Munchen, Teclin. Hoclischule.) Za n d e r .

W illia m  H e n ry  P e rk in  ju n . und S y d n ey  G lenn  P re s to n  P la n t , E inm rhm g  
von Clilorwasserstoff a u f cyclo-Hcxylidcnazin und cyclo-Pentylidenazin. Untersucht 
w ird die Einw. von HCl au f cyclo-Hcxylidencyclopentylidenazin (I) u. cyclo-Pentyliden
azin  (II). I I  reagiert mit HCl unter B . eines K W -stoffs, weleher sich ais Tri- 
cyclotrimethylenbenzol (III) identifizieren laBt. Ferner wird die Form el des Octa- 
hydrocarbazols (IT) d iskutiert, fur die yon B r a u n  u . B a y e r  (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 58. 389; C. 1 9 2 5 .1. 1602) un ter H inweis au f das Yerhalten der Pyrrole gegen 
M ethylierungsm ittel die Form el V yorgeschlagen worden ist. (Das Perkinsche Prod. 
laBt sich leicht meth- u. iithylieren u. g ib t ein Jodm ethylat.) Vff. stellen fest, daB 
Tetrametliylpyrrol m it Jodm ethyl reagiert, wenngleich es n icht gelang, das Eeaktions
prod. rein zu erhalten; auBerdem wird ein 1-Methyltetraphenylpyrrol hergcstellt. 
Formel IY  steht somit n icht im W idersprueh m it den Eigenschaften des Octahydro- 
carbazols.

Y e r s u c h e .  cyclo-Pentanon, in A. mit H ydrazinhydrat gekocht, gibt cyclo- 
Pentylidenazin, C10HujNa (II), F . 25°, K p . 2 2 130—132°. — Tricydotrimethylcnbcnzol, 
Cu H 18  ( I I I ) , N adeln aus A ., F. 97°. — Tetraphenylpyrrol, in Aceton mit Methyl- 
sulfat u. KOH behandelt, liefert 1-M ethyltetraphenylpyrrol, C2 9IIS3N , P latten aus 
Aceton, F . 210°. — H ydrazinhydrat gibt mit cyclo-IIexanon in sd. A. cyclo-IIexanon- 
hydrazon, K p . ł 2  105— 110°, u. cyclo-IIexylidenazin , Kp.M 153°. Ein Gemisch yon 
cyclo-Hexanonhydrazon u. cyclo-Pentanon liefert beim Erhitzen cyclo-Hexyliden- 
cyclopentylidenazin, C „H I8N 2  (I), K p.,a 140—145°. (Journ. Chem. Soc. London 1 2 7 .  
1138—41. Oxford, D y s o n  P e r r i n s  Lab.) T a u b e .

H u b e r t  E r l in  T un n ic liffe , Glutathion. Synthese. (Vgl. S . 576 u. Q u a s t e l ,  
S t e w a r t  u . T u n n i c l i f f e ,  Biochemical Journ . 17. 586; C. 1924. 1. 296.) Glutathion, 
[—SHsC (H OO C)CH -iNH .CO -CH 2 -C H i -CH(NH 2).COOH]i (I), w urde au f 2 W egen 
synthetisiert: a) G lutaininsaure — >■ H ydantoinpropionsaure — >- Bromid dieser 
Saure (II) —y  D ihydantoinpropionylcystin (III) —>- D iuram inoglutarylcystin (IY) —Y 
D iglutam inylcystin (Glutathion); b) G lutam insaure — >- Monobromid dieser Saure +  
Cystindim etliylester — >- D iglutaminylcystin. Das nach der ersten Methode er- 
haltene Prod. unterscheidet sich nur durch die D rehung (es h a t j =  —30,6°) 
vom naturlichen G lutathion, w ahrend das nach Synthese b) gewonnene mit dem 
N aturprod. yollig ubereinstimmt. Die beiden Synthesen kiiiinen ais Beweis der 
Konst. yon Glutathion angesehen w erden. Die Methoden lasaen sich zur Darst. 
anderer D ipeptide des gleichen T ypus yerwenden.

Synthese a : Hydantoinpropionsaure, C8 Hs0 4N2, bildet mit P B r3  ih r (nicht iso- 
liertes) Saurebromid (II). Dieses liefert mit Cystindim ethylester das Dihydantoin
propionylcystin, C ,8H 2 1 O1 0 N 6Sa (I II) , F. 174° (erweicht bei 140°), 11. in W ., dem es
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eine saure Rk. erteilt; unl. in A. u. A ceton; aus der wss. Lsg. w ird es durch 
IIgS0 4 gefallt; die wss. Lsg. gibt erst nach Red. mit Mg HCl eine starkę Nitro- 
prussidrk. Die Óffnung des H ydantoinringes zur Diglutaminylcystinuraminosaure 
(IV), welche n ich t isoliert w urde, erfolgte durch Kochen der wss. Lsg. mit fein- 
gcpulvertem Ca(01I)2. Aus IV  erhiilt man I  durch Einw. von N aN 0 2 auf die verd. 
Lsg. — Synthese b : D as Saurebromid der G lutam insaure krystaJlisiert nach Kochen 
der Saure mit PB r3  in Toluol am RiickfluBkuhler aus der abgekuhlten Lsg.

CO(Br) • CH2 • C Ii2 • CH—N H 
I I  i > co

CO—N H

I I I

IV

-SH2C • (COOH)-CH -NH • CO • CH3 • CHS ■ CH—NH
ĆO—NH

-SH 2C .JCOOH) • CH -NH • CO ■ CHa • CH2 • CH -N il- CO -NH, 
COOH

Es liefert mit Anilin (-f- HCl) Glutaminsduremonoanilidhydrochlorid, Cn H ,5 0 3N 2 Cl. 
Daraus durch Oxydation in alkal. Lsg. m it H 2 0 2 (-(- eine Spur FeCl3) Bernstein- 
sduremonoanilid, C1 0 H ,,O 8 N, F. 144—145°, 1. in h. W ., A. u. A .; krystallin. Ag-Salz,
1. Ba-Salz, in W . wl. Ca-Salz. D am it ist fu r das Brom id der Glutaminsaure die 
Formel BrOC • CII2 -C II 2 • CH(NH2) • COOH erwiesen. Die K ondensation dieses 
Bromids mit Cystindim ethylester erfolgt wie bei der B. der Verb. I I I  unter B. von 
Glutathion, C1(JH 2 6 O10N 4 S2 (I), n icht liygroskop. amorphes Pulver, F . 187° (erweicht 
bei 165—170°), sil. in W ., unl. in organ. Losungsm m.; g ib t in neutraler Lsg. Blau- 
farbung mit N inhydrin ; N itroprussidrk. erst nach Red. m it Mg -j- HCl. D ie beiden 
synthet. hergestellten Prodd. zeigen mit Ausnahme der opt. Aktiyitiit des nach 
Synthese a) hergestellten Glutathions die gleichen Eigenschaften wic das Naturprod. 
u. geben m it diesem keine Depression des F. F iir naturliches G lutathion w urde ge- 
funden: in wss. Lsg. ■[«]£*j .  =  —98,3°, in 10%ig. HCl =  —89,2°; Prod.
nach Synthese a : j =  —30,6", Prod. nach Synthese b: M jjg .j. =  —97,4° in
wss. Lsg. (Biochcmical Journ . 1 9 . 207— 17. Cambridge, Univ.) H e s s e .

G rah am  E d g a r  und H . E . S h iv e r ,  D as Gleichgewicht zwischen K reatin und  
Kreatinin in wasseriger Losung. Der E influfi des Wasserstoffions. Vff. untersuchen 
den EinfluB der Temp. u. der [H 'j au f das Gleichgewicht zwischen K reatin  u. 
Kreatinin  in wss. Lsg. F iir den EinfluB der Temp. w ird die Gleicliung:

log K  =  +  3,3652

aufgcstellt. Mit steigender Temp. verscliiebt sich das Gleichgewicht zugunsten des 
Kreatinins. K reatin kann also n ich t, wie yielfach angegeben, durch Kochen mit 
rcinem W . quantitativ in K reatinin iibcrgcfuhrt werden. Die gemessenen W erte 
werden mit den experimentell be3 timmten (letztere in Klammern) vergliehen. (K  —  
Kreatininkonz. / Kreatinkonz.) K  (25°) =  0,541 (0,540), K  (50°) =  1,024 (1,022), 
K  (75°) =  1,604 (1,593), K  (100°) =  2,830 (2,890). — F iir den EinfluB der [H‘] auf 
das Gleichgewicht w ird cbenfalls eine G leichung aufgestellt. U ntersucht wurde 
die Einw. verschiedener Pufferlsgg. Mit steigender [H '] w ird das Gleichgewicht 
zugunsten des K reatins yerschoben. D ie N atur der Pufferlsgg. spiclt keine be- 
deutende Rolle. Uber pH =  3 ist der EinfluB der [H‘] gering, zwischen p jj =  3 
bis 1,5 ist er am groBten. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 7 .  1179—88. Virginia, Univ. 
of Virginia.) Z a n d e b .

W . A u te n r ie th  und W ilh e lm  M eyer, Uber phosphorhaltige Verbindungen und  
P-Thiodiazophospholc. Vff. stellen durch Einw. von o-Diaminen, Athylendiamin u. 
Hydrazin auf Sulfophosphordichloridc cycl. Verbb. dar, die sie D ia z o p l io s p b o łe  
nennen. Es sind P-Thiodiazophospholc aus S : P(OR)Cl2 u. P-Oxodiazophosphole 
aus O : P(OR)Cla erhalten worden.
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E s p c r i m c n t c l l e s :  Phenyloxy-P-thiodihydrobenzodiazphospholium,CI2H u ON,SP,
F,185°)iBtmonomo\eiai\&T.p-Tolyloxy-P-thiodihydrobenzodiazphospholiuni, C 1 3 I I 1 3 ON2 SP. 
D urch Erhitzen von p-Tolyloxysulfophosphordichlorid mit o-Phenylendiam in auf 180°. 
Aus A. Prismen P. 147°, wl. in  k., 11. in h. H 20  u. organ. Losungamm. — Phenoxy- 

C H O N H -C H  P-thiodihijdrodiazphospholium , CaH u ONaSP (I.).
I . ^>P<C„W ' D ie beim Schutteln von Phenoxysulfophosphor-

1  ' 2 dichlorid mit A thylendiam inhydrat entsteliende
dickfl. Maaae hinterlaBt nach Extraktion mit A. die Substanz ais weiBes Pulver, 
P. 189°. — Thiophosphorsaurediphenylesterhydrazid, C1 2 H ,3 0 2 NaSP. Aus Diphenoxy- 
sulfophospliormonochlorid mit H ydrazinhydrat in der 10-fachen Menge W asser durch 
Erwiirmen. Aus A. farblose Prism en, P. 63°. Benzalderiy., C 1 9 H 1 7 0 2 N 2 P, P. 129°. — 
P ,P ’-Diphenoxy-P,P'-dithiotetrazdiphosphinium. Phenoxysulfophosphordichlorid u. 
H ydrazinhydrat w erden in einer Mischung von gleichen Teilen Glycerin u. HsO 
zusammengebracht. Aus A. Prismen F. 183°, wl. in k., 1. in h. H aO, 11. in A., A., 
Aceton, Chlf. — Thiophosphorsaurephenylesterdihydrazid, C0H n O N,SP. Darst. wie 
yo r, doch mit HydrazinuberschuB. Aus A. Bliittchcn F . 95°. Dibcnzalderiy., 
C2 0H 1 0 ON4 SP. Prism en P. 115°. Vff. yerfahren bei der Analyse P -haltiger Verbb. 
derart, daB nach der V crbrennung die C-Teilchen zurUckhaltende Metaphosphor- 
sSure mit h. HCl aus dem Schiffchen gelost u. dieses nach dem Trocknen wieder 
in das Rohr zuruckgebracht wird. (Ber. D tsch. Chem. Ges. 5 8 .  848—51. F reiburg  i. B., 
Univ.) ' ' ’ U b b s c h a t .

John Norman Collie und Gerald Bishop, N itro und Aminodthoxylutidin. 
Mononitroathoxylutidin, C9H la0 3 N, (I), F . 99°. Aus A thoxylutidin (vgl. Journ . Chem. 
Soc. London 7 3 .  229. 235; C. 9 8 .  I. 1124) in starker H 2 S 0 4  m it Nitriergcmiscb. 
D urch Red. m it Sn u. HCl entsteht ein Sn-Doppelsalz des Aininodthoxylutidins, 
(C9H u ONs -HC1)3• 2 SnCl*• H 2 0 , freie Base, F . 62°, Kp. 267°. D urch Oxydation yon 
I  mit l°/o Perm anganat entsteht eine Siiure C^I{10OtN ^ , F. 147°, A g-Salz, ach wach 
explosiv, Cu-Hg-Fe- u. Ca-Salze unl. in W . D urch Oxydation des Athoxylutidms 
m it 1% Perm anganat (ber. auf 1CH 3) entateht ein S irup, aua dem sich eine Siiure 
C0f f n O3N ,  C hloroplatinat, N itra t u. Ag-Salz isolieren laBt. M it konz. HCl erhitzt, 
g ib t der Sirup die d-Oxy-2-methylpyridin-6-carbo}isiiure, C7H 7 0 3 N ,H 2 0 , P. 295°, fur 
sich erhitzt unter C 0 2 -Entw. aber ein Athoxypicolin, CsH 1 1 ON, F. ca. 220°, Chloro
p latinat, F . 207°, durch Oxydation m it Perm anganat (ber. fur 2CH 3) entsteht ein 
Sauregemisch. Isoliert Siiure C9 B'9 0 6iV, F. 200°, Ag-Salz u. Chloroplatinat. Der 
RUckatand gibt beim Erhitzen C 0 2 ab u. beim Dest. eine Fraktion 350—360°, die 
das Chloroplatinat des 4-Oxy-2-methylpyridins, (C6H ,0N ,H C l)a>PtCl4 ,H 2 0 ,  lieferte.
— Siiure C9 II 9 OjN destilliert, yerliert C 0 2  u. g ib t ein Ol, Kp. 200—202°, das nach 
dem C hloroplatinat, F . 215°, ais 4-Athoxypyridin  erkannt wurde. (Journ. Chem. 
Soc. London 1 2 7 .  962—64. London, R a l p h  F o b s t e b  Lab.) T a u b e .

Frederiok Alfred Mason, Eine Synthese von 1^-Dihydrochinaldin. -Chlor-  

n-butylaldehyddidthylacetal in Amylalkohol mit K upferpulyer u. N aJ geben mit ad. 
Anilin (48 Stdn.) ft-Anilidobutylaldehyddiathylacetal, Cu H 2 30 2N , K p . a 6  173—175°, 
K p .„  153—154°, P ikrat, F . 188—190°. Analog w ird aus ^-Chlorbutylaldehydacetal 
u. p-Phenetidin ^-p-Athoxyanilidobutylaldehyddidthylacetal, C1 0 HjjO sN, K p.la 190 bis 
192°, hergestellt. 10 g des A nilidobutylacetals in 50 ccm Bzl. mit P aOB 6  Stdn. er
hitzt, bis zur Lsg. mit Eiswasser yeraetzt, m it Bzl. ausgezogen, die wss. Lsg. mit 
N H 3 yeraetzt u. ausgeSthert, geben 1 fi-Dihydrochinaldin, C,0H n N, K p . 18  125—130°, 
P ik ra t, F . 192—193°. Y erss., bei dem Athoxyanilidobutylacetal analogen Ring- 
schluB zu erhalten, fiihrten nicht zum Ziel, ebenso Versa., Anilin u. Crotonaldehyd 
zu kondenaieren. (Journ. Chem. Soc. London 1 2 7 .  1032—35. Oxford, D y s o n  P e r-  
r i n s  Lab.) T a u b e .
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Giuseppe Lio, U ber die sogenamite komplexe Verbindung Resorcin -j- Kaffein. 
Dampft man die M ischung von Lsgg. von Beaorcin u. Kaflein zur Trockne ab 
u. halt den Euckatand 24 bezw. 48 Stdn. bei 37° im Thermoataten, ao erhiilt man 
eine Yerb., dereń Lag. aicli chem. u. phyaiolog. aehr von der Eeaorcin- u. Kaffein- 
miachung unteracheidet, ao daB Yf. eine komplexe Verb. alB vorliegend anapricht. 
Betreffend der zahlreichen Tierveras. aei au f das Original verwieaen. (Arch. 
Farmacologia sperim. 3 9 .  141—44; 145—61. Palermo.) GRIMME.

Erederick Daniel Chattaway und Arthur John Walker, Produkte der E in- 
wirkutig von Brom  a u f Benzaldehydphenylhydrazon. D ie Bromierung von B enz
aldehydphenylhydrazon ist zuerst von C iusa  u. V e c c h io t t i  (Gazz. chim. ital. 4 6 .  
240; ,C. 1 9 1 6 . II. 476) u. H u m p h ries , B loom  u. E v a n s  (Journ. Chem. Soc. London 
1 2 3 . 1771; C. 1 9 2 3 .  III . 1409) unteraucht u. ein Tribrom id, F . 114°, erhalten worden, 
welchem die Formel I  żugeachrieben wurde. Vff. kommen auf G rund ihrer Unteraa. 
zu dem SchluB, daB dieses Tribrom id a>-Brombenzaldehyd-2,4-dibromphenylhydr- 
azon (II), F . 114°, ist, da dieselbe Substanz aus P B r6 u. fi-Tienzoyl-2,4-dibromphenyl- 
hydrazin erhalten w erden kann. Formel I  eines p-Brombenzaldehyd-2,4-dibrom- 
phenylhydrazons- w ird durch die Herat. diesea K orpers, C 1 3 H0 N2 Br3, F. 126°, aus 
p-Brombenzaldehyd u. 2,4-Dibromphmylhydrazin  entkniftet. Beim Erhitzen mit Eg. 
u. N a-Acetat bildet II fast quantitativ cc-Acetyl-(j-benzoyl-2,4-dibromphenylhydrazin, 
bestiitigt durch Spaltung u. Syntheae. Daa « -B r  in II reagiert m it NH 3  u. KCN, 
ebenso mit Phenylhydrazin  unter B. eines stark gefiirbten Formazyla. D urch Ggw. 
von N a-Acetat bei der Brom ierung w ird l,4-Di-p-bromphenyl-3,6-diphenyl-l,4-dihydro- 
1^,4,5-telrazin (III) gebildet. D as Tetrazin entsteht un ter Shnlichen Bedingungen 
auch aus Benzaldehyd-p-brom phenylhydrazon u. w-Chlorbenzaldehydphenylhydr- 
azon. D ie Ek. besteht nach A nsicht der VfT. aus einer Entziehung yon H B r durch 
Na-Acetat.

_  _  rC JL B r-N IL N : CBrC.H.1
NH— N—UH NH— N—CBr LC„H6CBr : N -N H -C Ą B rJ

O  0 Br O  m .cL _-2  HBr

C6 I I 5 ' C : N -N -C aH 4B r 
B r B r B r i i

C jH jB r.N -N  : C-C8H6
Y e rs u c h e .  N-a-Acetyl-N-fl-benzoyl-2,4-dibromphenylhydrazin , C0H 3 Bra• N(CO• 

CHS) -N H • CO • CeH 5  =  C1 6 H ,a0 2N 2Br2, F . 158—159°. — Benzaldehyd-2,4-dibrom- 
phenylhydrazidin, C1 3 H n N 3 Br2, aua II u. konz. N H 3 in A., Prism en aus A., F. 115°; 
Hydrochlorid, P latten  aus A. -{- konz. HC1, F. 260° (Zera.). — m-Chlorbenzaldehyd-
2,4-dibromphenylhydrazon, C,3 H 9NaClBra, aua PC15  u. - Benzoylphenylhydrazin, 
Nadeln aua Eg., F . 109°. — co-Cyanbenzaldehyd-2,4-dibromphenylhydrazon, C1 4 Hf|N,Brj, 
Kadeln aua A ., F . 139°. — Dibromformazylbenzol, CaH 3 Bra-N H -N : CC,HS-N : 
NCeH 6 =  C 19H 14NaB rj, Nadeln aua E g ., F. 173—174°, aus II u. Phenylhydrazin.
— 1,4-Di-p-bromphenyl-3,6-diphenyl-1 ,4 -dihydro- 1J!,4,5-tetrazin, C1 3 H„N2B r (III), 
Prismen aus E g ., F . 265°, aus Benzaldehydplienylhydrazon mit B r in E g., unl. in 
A. u. Lg., wl. in Bzl. u. Chlf. III w ird auch aua Benzaldehyd-p-brom phenylhydr- 
azon oder «-C hlorbenzaldehydphenylhydrazon erhalten. Mit einem OberachuB an 
S r entateht aua Benzaldehyd-2,4-dibromphenylhydrazon oder Benzaldehydphenyl- 
hydrazon l,4-IH-(dibromphenyt)-3,6-diphenyl-l,4-dihydro-l^,4,5-tetrazin, C3 6 H 1 8 N 4 Br4, 
Blattchen aus E g., F. 255°. (Journ. Chem. Soc. London 127. 975—84. Oxford, 
Queens Coli.) T a u b e .

Q. Coronedi und M. Aiazzi Mancini, Uber Bikhaconitin. Ea handelt sich 
um daa Alkaloid C3 0H 5 1  NOu  aus Aconitum spicatum, welchea aus getrockneten 
Knollen nach der Methode von D u n s t a n  u .  C a r r  isoliert wurde. Amorphea, 
weiBea Pulyer, unl. in W ., 1. in A., Ae., C S2. F . 113—116° zu kaffeebrauner FI.
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Die Yerb. reagiert mit AuC14, HgClj, K 2 Cr2 0 7, P ikrinsaure, PtC l6, Phosphormolybdiin- 
s&ure, DiazobenzolsulfosSure, H 2 SO„ T r a f p ’s u . J0p.G E N 's Reagens negatiy, mit 
F r O h d e ’s  Reagens gibt aie eine scliwache W eiBfarbung, mit Jodjodkalium  einen 
reiehl. roten Nd. u . reagiert mit den Reagenzien yon A l v a r e z  u . M a l l a n e t s  
positiy. Bei W arm bliitern w irkt sie auf die Respiration, nicht au f das Herz. (Arch- 
Farm acologia sperim. 3 9 .  131—40. Florenz.) G p.im m e.

P. B e r to lo , Uber die Entstchung der Artemisinsaure aus dcsmotropo-Santonin. 
(Vgl. A tti R. Accad. dci Lincei, Roma [6 ] 1. 127; C. 1925. I. 2230.) D er Mechanismus 
der B. der Artemisinsaure aus dcsmotropo-Santonin durch die Einw . von J  wird 
besprochen. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6 ] 1. 436—39. Catania, Univ.) Z a n .

W a lte r  A. J a c o b s , Sapogenine. I. D as aus Seifenniissen erhaltene Sapogjenin. 
Aus Seifenniissen, wahrscheinlich der A rt Sapindus saponaria L., w urde ein Sapo- 
genin erhalten, das sich ais identisch mit dem von VAN DER H a a r  (Ber. D tsch. Chem. 
Ges. 5 4 .  3142; C. 1 9 2 2 .  I . 466) aus H edera helix erhaltenen Hederagenin, C3 ,Hso0 4, 
erwies. Vf. konnte aber das Monoacetylhederagenin. F. 156°, von v a n  d e r  H aar  
u. T a m b u r e l l o  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 4 .  3148; ć .  1 9 2 2 .  I. 466) n ich t erhalten, 
wohl aber ein D iacetylderiy., das bei 156—159° zu einer glasigen M. sintert, 
die iiber 170° schmilzt. v a n  d e r  H a a r  nahm in seinem Diacetylderiy. eine 
labile A cetylgruppe an, da es sich leicht in die M onoacetylyerb. iiberfuhren 
lieB: ein Verh., das Vf. n ich t bestatigen konnte. Beim Kochen mit Eg. entsteht 
aus dem Sapindussapogenin je  nach der Reaktionsdaxie!r ein Mono- bezw. ein 
D iacetylderiy., wobei aber das Monoderiy. n icht m it dem von v a n  d e r  I I aa r  
identisch war, was yielleicht yon der Acetylierung yerschiedener OH-Gruppen her- 
riihrt.

Y e r s u c h e .  Hederagenin (Sapindussapogenin), C3 ,H 5 0O4. 500 g feingepulyerte
Schalen yon Seifenniissen w urden 2 mai mit 2 1 95% ig- A. ausgezogen, eingedampft 
u. dann mit sd. 10% ig. HC1 hydrolysiert (3 Stdn.). Rohausbeute 25—30 g. Farblose 
K rystalle F . 327—329° unter yorhergehendem  Sintern (v a n  d e r  H a a r  325—326°).
— Uederageninmonoacetat, C3 3 II 6 2 Oa, aus 5 g Sapogenin mit 200 ccm Eg. (RuckfluB, 
l ‘/j Stdn.). Aus CH3 0 H  Nadelrosetten, die ca. 1 Mol. H20  enthalten; 11. in  A., A., 
Aceton, wl. in Bzl., Erw eichen bei 240°, glasig bei ca. 260°, yollstiindig geschui. 
erst bei 270—275°. (Monoaeetylderiy. von v a n  d e r  H a a r  u . T a m b d r e l l o  hat
F. 156°.) — Hederagenindiaeetat, CJiH S4 0 (s, aus 5 g  H ederagenin u. 50 ccm Acet
anhydrid (RuckfluB, 45 Min.). P lattchen oder N adeln aus CH3OH ohne scharfen F., 
glasig bei 150—156°, fl. bei 170—175°, 11. in organ. Losungsmm. H ier u. da 
wasserfrei, meist K rystallw assergehalt zwischen 0,5 u. 1,5 Mol. — Hederagenin- 
dibenzoat, C4 5 H 5 8 0 8, P lattchen aus A., F . 290—291°. — Hederagenin-di-o-brombenzoat, 
C4 5H 6 60 6B r2, Nadeln u. P lattchen aus Essigester, glasig bei ca. 165°, F . 203—205°.
— Hederageninmethylesłer, C3 2 Hsa0 4, Nadeln aus CH3OH mit 1  Mol. H sO, F. 238 bis 
240°. G ibt m it wss. KOCH 3 in Aceton N adeln eines „Kalium salzes“ wahrscheinlich 
einer M ol.-V erb.— Diacetat des Hederageninmethylesters, C3 (iHM0 6, N adeln u. P latt
chen aus CH 3 OH, F . 190—193°. — Di-o-brombenzoat des Hederageninmethylesters, 
C4aH 5 80 6 Br2, Nadeln aus A., F . 205—206°. (Journ. Biol. Chem. 6 3 .  621—30.) B e h r l .

W a lte r  A. Jaco b s , Sapogenine. II. Uber die Struktur des Hederagenins. (I. vgl- 
yorst. Ref.) Hederagenin gibt m it Tliionylchlorid (ygl. dazu v a n  d e r  H a a r  u . 
T a m b d r e l l o , Ber. D tsch. Chem. Ges. 5 4 .  3148; C. 1 9 2 2 .  I. 466) ein neutrales 
Sulfit, bei dem eine SO-Gruppe 2 O H-Gruppen yerknupft. Dies deutet auf die 
N achbarschaft zweier OH-Gruppen, was durch die D arst. einer Acetonylycrb. des 
H ederagenins bestatigt wurde. Bei O sydation des H ederageninm ethylesters mit 
K M n0 4  in Aceton entsteht eine Substanz C3»IIM0 4, die ais Hederagoninsaurc- 
methylester (hederagonic methyl ester) bezeichnet wird. Sie gibt ein Osim, aber 
nicht die Rkk. der «-Oxyketone, so daB also die CO-Gruppe nicht bei der OH-
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Gruppe liegen kann. W ird  der MnO,-Nd. mit A. extrahiert, ao liiBt sieli das K-Salz 
einer Mol.-Verb. des H ederageninm ethylesters mit einer Siiure C3 2 II 5l)0 5 erhalten. Die 
Mol.-Yerb. lieB sich durch Absclieidung der Aeetonylyerb. des Esters spalten, so 
daB die Siiure zuriickblieb. N ach der Methoxylbest. ist die M ethylestergruppe des 
Hederageninmethylesters in takt u. die Substanz ist ais M onomethylester einer zwei- 
has. Monooxysiiure, der Ilederaginsaure (hederagic acid), aufzufassen. Letztere 
bildet auch einen D im ethylester u. eine Monoaeylyerb. Ihre Carbonylgruppe mufi 
durch Oxydation einer endstiindigen CHaOH-Gruppe entstanden sein. Aus dem 
Bisherigen schlieBt Vf., daB im H ederagenin die Konfiguration — CH(OH)— 
CH(CHjOH) — vorkommen muB.

V e rs u c h e . Sulfit des Hedei-ageninchlorids, C3 1 H 4 70 4 C1S. Farblose Nadeln 
aus Lg., F . 251—253° mit Aufsehiiumen, 11. in Bzl. — Sulfit des Ilederageninmetliyl- 
esters, C3!H 6 ()0 5 S. N adęły aus Lg., F. 238—239°. B ildet mit alkoh. NaOH den 
Ester zuriick. — Sulfit des Hederageninamids, C3 1 II4 0 0 4NS, Bliittchen aus A. mit
1 Mol. H 2 0 , F. 285°. Is t anscheinend die yon v a n  d e r  H a a r  u . T a m b u r e l l o  
(1. c.) ais Hederageninam id, F. 285°, angesehene Substanz: eine V erwechslung, die 
wohl entsprechend auch beim Sulfit des Hederageninm ethylesters yorkam. — 
Hederageninamid, C3 1 H 5 1 0 3 N. Aus der yorigen Verb. mit alkoh. NaOH. Nadeln 
aus 95% ig. A. mit 3 Mol. H ,0 , F . 300—303°. — Acetonylhederageninmethylester, 
CsjH^Oj. Aus dem E ster in trockenem Aceton (-(- HC1). Gliinzende Pliittchen 
aus A. F. 250—252°. W ird  mit sd. A. -f- konz. HC1 hydrolysiert zum M ethylester.
— Hederagoninsauremethylester, C3 2 IIOT0.,. P latten u. Prism en aus CH3 OH, F. 217 
bis 218° nach Sintern. LI. in Chlf., Bzl., A ., Aceton, 1. in h. Lg. G ibt keine 
Aeetonylyerb. Lost sich in HaS 0 4 strohfarben, beim Erwiirmen fluorescierend 
orangerot. — Hederagoninmethylesteromtn, C3 2 H - 1 0.,N, Pliittchen aus CH3 0 H  mit 
‘/i Mol. HjO, F . 211—213° (Aufschaumen). — Hederagonimnethylester-o-brombenzoat, 
O^HaOjBr, Prismen oder Nadeln aus A., F. 236—238". — Mol.-Yerb. aus lledera- 
geninmethylester und Hederaginsauremononiethylester, C3aH 5 8 0 4, C3sH 5 (10 6. Nadeln 
aus verd. A., Erw eichen bei 242°, F. yon 249—255°. — Hederagbisauranonomethyl- 
estei•, C3aH 6 0O6. Reinigung iiber das Na-Salz. P latten  aus h. CII3 0 H  mit 1 Mol. HjO,
F. 274—276°. In  HaS 0 4 farblos, beim Erwiirmen fluorescierend orangerot. Bildet 
kein Oxim. — Hederaginsauredimethylester, C3 3 H 5a0 5, Pliittchen aus A., F. 244—246°.
— Hederaginsauredimethylester-o-brombenzoat, C40H 6 5O0Br, Nadeln u. Bliittchen aus
CIIjOH, F. 194—197°. ■ (Journ. Biol. Chem. 63. 631—40. R o c k e f e l l e r  Inst. f. 
Mcd. Res.) B e h r l e .

A. W . v a n  d e r  H aa r, Untersuchungen iiber die Saponinę und verwandle Korper. 
XIV. Weitere Strukturstudien an Hederagenin, und iiber dessen Beispiel sterischer 
Behinderung. (X III. ygl. Rec. tray. ehim. Pays-Bas 43. 548; C. 1924. II. 476.) 
VŁ bestatigte nach dem Tschugajew-Zerewitinowschen Verf. mit dem G rignard- 
reagens die Ggw. yon 3 O II-G ruppen im. Hederagenin (I). Aus der Tatsache, daB 
bei I  starkę sterischc B ehinderung bei der Esterifizierung yorliegt — I  w ird einer- 
seits yon methylalkoh. HC1 nicht yerestert u. andererseits der A thylester yon I  mit 
alkoh. K OII nicht yerseift — schlieBt er, daB bei I  die beiden OH-Gruppen in
o-Stellung zum Carboxyl stehen. W ird  I  in wss. K OH  mit K M n0 4  wShrend 
mehrerer W ochen behandelt, so entsteht in 80%  A usbeute eine Monoozydicarbon- 
aiiure der Form el C3 0H ,8O2, die ais Hederagenolsdure bezeichnet wird. Sie w irkt 
atark hiimolyt. u. schiiumt stark  beim Schiitteln in W . (besonders das Na-Salz). 
Mit sd. Essigsaureanhydrid (RuckfluB) liefert sie unter CO,- u. HaO-Abspaltung das 
cycl. Keton Hederagenon, Ca9H 4 4 0 4, F. 179—180° aus absol. A., gibt kein Semi
carbazon, w ird yon KOH nicht angegriffen, addiert Brom, entfiirbt sofort P e r
manganat. Die sekundiire Alkoholgruppe in 1 liiBt sich nachweisen durch B. einer 
Ketomonocarbonsiiure, der Hederagenonsaure, C3 1 II4 80 4, die ziemlich stark zur
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G allertbildung ncigt. D eshalb w urde die Formel aus der Analyse des Methyl- 
esters C3 8H 6 0O4, F . 192" (vgl. den Hederagoninsiiurem ethylester des vorst. Ref.) er- 
mittelt, der sich (ebenfalls m it alkal. K M n04) aus Hederageninm ethylester gewinnen 
liiBt. Mit HCl in Eg. verliert die Hederagenonsiiure 1 Mol. CO,. — Bei energ. 
Oxydation von I  mit s ta rk e rH N 0 3 w urde asymm. Dimełhylbemsteinsaure, F . 132° aus 
Essigester, erhalten, so daB also H ederagenin die G ruppierung —C—C(CH3)S—C—C— 
u. sehr w ahrscheinlich keine i-Propylgruppe besitzt. Aus den Rkk. des Hederagenons 
u. der H ederagenonsaure folgert Vf., teilweise friihere Ergebnisse bestiitigend, zu- 
sammenfassend, daB H ederagenin eine sekundiire A lkoholgruppe, eine —CH—COjH- 
G ruppe u. eine tertiiire A lkoholgruppe in der V icinalstellung desselben Binges, der 
sehr wahrscheinlich einen 6 -Ring darstellt, entliiilt.

C C C C
" N c h o h  KHu04 + 4 KOH

c o 2h
+  4 0

CH
CH

'CO^H

COjH
OH

(CHjCO)aO

-CO, ■■H, 0  CH /

śSf
250°, 8 mm

c o -  — >- H , 0

CH
C

CO

/
Hederagenin 

CrOa +  Eg. +  2 O

HC

Hederagenolsaure Zwischenverb. 
KMn04 + KOH

c
I

Hederagenon

+  7 0

Di&zomethan 
----------------^

C H -C O jH HC

l—OH

CrO, +  Eg. ^ N c h o h

CH—COaCHa 
OH

+ 2 0 HC CHC0 a0 ą
OH

Hederagenonsiiure Hederagenonsauremethylester Hederageninmethylester
Y e r s u e h e .  Ilederagowlsdurc, C3 0H 1 8 Os, F . ca. 230° im Rothschen A pp., unl. 

in Bzl. u. PAe., 1. in A., A., Aceton. Sublimiert bei ca. 150° Badtemp. u. ca. 
16 mm D ruck, das amorphe Sublimat schm. bei etwa 130°. Die sauren Na- u. 
K-Salze sind wl. — Hederagenin, H ederagenolsiiure u. H ederagenon geben die 
Fluorescenzrk. mit Resorcin. — Hederagenonsiiure, C3 1 H 4 80 4, aus I  mit CrO„ in 
Eg. W ., hierbei bildet sich w enig COs, F. 292°. K-Salz, NSdelchen. Semi- 
carbazon, C3JH 6 1 0 4N3, F. ca. 260°, meist aber amorph. — Hederagenonsiiuremethyl- 
esier, C3 JH 5 0 O4, aus der Siiure oder dem M ethylester von I , mehrmals aus Aceton -\- 
W . um krystallisiert F. 192°, der F . hiingt von der A rt des Erhitzens ab u. kann 
auch bei 198° liegen. — Hederagenonsiiureiithylester, F . 182°. (Rec. trav. chim. 
Pays-Bas 44. 740—57. U trecht.) B e h r le .

E. Biochemie.
E j .  P f l a n z e n c h e m i e .

J. M arcusson, D a s A lgenfett und seine Bedeułung fiir  die Frage der Erdol- 
bildung. Die Unters. des Feites der „Wasserblute" ergab die Eigenschaften eines 
Glyceridfettes, nicht W achses, mit liohem Gehalt an freier FettsSure. Die Fett- 
stoffe niihern sich nach ihrem merklichen Gehalt an hoheren Alkoholen sowie an 
stark ungesiitt. FettsSuren den Seetierolen. Wenn Kbam er und S p ilk eb  friiher 
Wachse festgestellt haben, so liegt das daran, daB sie Faulschlamm untersucht 
haben, in dem die ungesiitt. Fettsauren zu festen Wachssiiuren reduziert waren. 
Die Englersche u. die Kriimer-Spilkersche Auffassung laufen auf dasselbe hinaus. 
E n g le k  hat die Glyceridfette, Kbam er u. S p ilk eb  die aus den Fetten entstandenen 
Wachse zum Ausgang genommen. (Chem.-Ztg. 49 . 455—56. Berlin-Dahlem.) Jung-
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L. Herboth, Uber den Glucosidgehalt des Waldmeiaters (Asperula odorata). Vf. 
untersucht die Pragę, weshalb das im Sommer gesammelte K rau t des Waldmeiaters 
keinen oder m ir schwachen Gerueli aufweist. Die V ersuehsanordnung w ar der 
von B o u r c j u e l o t  u . H ć r i s s e y  (C. r. d. 1’Acad. des sciences 170. 1545; C. 1920.
III. 387) iihnlich. Im  August gesammelte Pflanzen w urden yon der W urzel befreit 
u. mit 95°/0ig. A. extrahiert, eingedam pft, mit Thym olwasser aufgenommen u. ein 
Teil davon der Einw. von „IIefepulver“ (nach B o u r q u e l o t )  unterw orfen; das opt. 
Verh. vor u. nach der Inyersion lieB auf die A nwesenheit von Rolirzticker schlieBen, 
andere spaltbare Zucker hiitten andere Resultate ergeben. Spaltung des Glucosids 
init Emulsin ergab, daB das im August gesammelte Materiał nu r den sechsten Teil 
des Chimaringlucosids enthalt wie im F riib jahr gesammeltes. Nach Beendigung der 
Emulsineinw. w urde mit W . verd. u. die H alfte der FI. abdest. Aus dem D estillat 
wurde krystallisiertes C&iarin erhalten. Freies Cumarin ist durch den Geruch 
noch im Ile rb stk rau t erkennbar, aber in so geringen Mengen yorhanden, daB es im 
Destillat durch K rystallisation n ich t m ehr nachgewiesen w erden kann. (Arch. der 
Pharm. 263. 180—81. G ottingen, Univ.) Z a n d e r .

Marj orie Harriotte Carre, Beziehungen zwischen Pektosc und Pektin im  Gewebe 
der Apfel. (Vgl. Biochcmical Journ. 16. 704; C. 1923. II. 1261.) Vf. w iderlegt 
die Ansichten von T u t i n  (Biochemical Journ . 17. 510; C. 1923. IEL 1640) u. 
zeigt, daB Pektose ( =  Pektan  oder Protopektin) vom Pektin  verschieden ist. D urch 
mikroskop, u. chem. U nterss. w urde gefunden, daB im Gewebe der A pfel ein unl. 
PektinstofF is t, w elcher durch H ydrolyse in das 1. Pektin  iibergeht. (Biochemical 
Journ. 19.' 257—65. London, Imp. Coli. o f Science.) H e s s e .

H. D. Poore, Zitronenpektin. Die fein zerteilten Schalen oder Abfalle werden 
init angesiiuertem W . erhitzt u. der E xtrak t mit K ieselgur gekUirt. D ie bitteren 
Bestandteile werden aus dem gepulyerten Pektin, welches aus konz. Lsgg. herge- 
stellt wurde, mittels A. entfernt. Die Zus. von Zitronen-, Orangen- u. Apfelpektin 
ist ahnlich. Sie konnen nich t getrennt werden. (Journ. F ranklin  Inst. 199. 699.) B e.

Julius Zellner, Słudien uber die chonischen Bestandteile lieimischer Arznei- 
pflanzen. Fortsetzung friiherer U nterss. (vgl. Arch. der Pharm . 262. 381; C. 1924. 
II. 1929). — 4. P u lm o n a r i a  o f f i c i n a l i s  L . (Bearbeitet yon Boris Getzow.)
a) Der PAe.-Auszug is t eine dunkelgrune, salbenartige M. SZ. 86,4, VZ. 149,4, 
unyerseifte Stoffe 37,40%. Aus dem R ohfett w urden isoliert: Stearinsaure, Palm itin- 
sdure, M yristinsaure u. n icht trennbare H arzsauren. Aus dem unyerseifbaren An- 
teil wurde durch fraktionierte K rystallisation aus Essigcster Cerylalkohol, C!8H 6 4 0 , 
isoliert, F . 79°; Acetylprod., B lattchen, F . 65°; Benzoylprod., N adeln aus PAe., 
P. 76—77°. Aus den M utterlaugen w urde eine Yerb. CmR mO isoliert, F . 72—73°; 
Acetylprod., F . 59°; es is t jedoch zw eifelhaft, ob ein Isomeres oder yerunreinigter 
Cerylalkohol yorliegt. Aus den letzten M utterlaugen wurde das Hessesche Pliyto- 
sterin, C2 9H „ 0  (aber nicht analysenrein), e rhalten , F . 133° aus A ceton, Chlf. u. 
PAe., zeigt die Phytosterinrkk. nach L ie b e rm a n n  u . H e sse -S a lk o w sk i. — b) D er 
A.-Auszug enthielt hauptsśichlich H arzkorper am orpher N atur. D urch energ. Be- 
handlung mit alkoh. Lauge w urde ein yerseifter u. ein unyerseifbarer Anteil e r
halten. Die Reinigung der H arzsauren aus dem yerseiften Anteil gelang nur teil- 
weise; aus dem U nyerseifbaren w urde durch oftmaliges Umlosen aus Bzl. u. Essig- 
ester ein Pulyer erhalten, das sich uber 210° zers. u. H arzrk. gab. — c) Phloba- 
phene sind in n icht unerheblicher Menge yorhanden. — d) Aus dem wasserl. A n
teil des A.-Auszuges w urden die Gerbstoffe mit Bleizucker u. Bleiessiglsg. ais braune, 
amorphe, hygroskop. M. gcfiillt; Kalischmelze der Gerbstoffe ergab Protocatechu- 
sSure. Das F iltra t der Pb-N iederschlage enthielt reichliche Mengen Invertzucker. 
Alkaloide waren n icht nachzuweisen. — e) D er W asserauszug bot nichts Auffallendes. 
Die Angaben der L ite ra tu r, daB Pulm onaria yiel Schleimstoffe enthalt, konnten

V II. 2. 38
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nicht bcstiitigt werden. Die vorhandenen Polysaccharide liefern beim Siiureabbau 
Galakłose bezw. Galakturonsaure (Schleimsiiurebildung), sowie Pentosen (Furolrkk.). 
Die chem. Untera. liat keine A nhaltspunkte fur eine etwaige pliarmazeut. Verwend- 
barkeit geliefert; die der Pflanze zugeachriebenen H eilkrafte miłaaen daher ais 
illusor. bezeichnet werden.

5. M e n y a n th e s  t r i f o l i a t a  L. (Bcarbeitet von Rebekka Chajes.) a) Der 
PAe.-Auazug bildet eine tiefgriine fadenziehende M. Daa R ohfett bat SZ. 51,2, 
VZ. 146,5—147,2; unverseifbare Stoffe: 24,54°/0. Ana dem Verseiften wurden iso- 
liert: PalmitinsSiure, PhosphorsSure, Cholin, eine Verb. vom F. 144° (Acetylprod. F. 61°), 
Cerylalkohol, Phytosterin, C2 0H 44O oder C2,H 40O, (F. 162°) (vergl. L e n d r i c h ,  Arch. der 
Pharm . 230. 38 [1892]); die M utterlaugen vom Phytosterin  ergaben beim Eindampfen 
eine orangerote M., die K arotenrk. (SchwarzblaufSrbung mit konz. H sS 0 4) gab. —
b) D er A.-Auszug lieferte bei der V erseifung amorphe Harzsśiuren, die starkę 
Clioleatolrk. gaben. — c) D er in W . 1. Anteil dea urapriingliclien A. - Auszuges 
lieferte beim Auaachuttcln mit A. den Bitterstoff, M enyanthin  (die Hauptmenge da- 
von w urde jedoch aua dem A usgangsm aterial durch Estraktion mit sd. W . gewonnen), 
gelbe amorphe, zabe M., die im Exsiccator glasig eintrocknet; Hydrolyse mit 3°/0 ig. 
H sS 0 4 im C 02-Strom  ergab das fliichtige Aglucon (Menyantlwl), gelbe F l., besitzt 
A ldehydeigenschaften, Zus. entapricht annfthernd der Formel (C6 H luO)n; entweder 
handelt es sich um einen ungesStt. a lip h a t A ldehyd oder eine alicycl. Verb. mit 
lSngerer Seitenkette. Oxydation m it K M n0 4 ergab eine Śiiure, F . 46°. Ais Zucker- 
komponente des M enyanthins kommt auBer G lucose, falls dieaea iiberhaupt vor- 
handen ist, noch ein anderes Monosaccharid in Frage, w ahrscheinlich Fructose. — 
d) Aus dem in W . 1. A nteil des A.-Auszugea wurden nach dcm Ausachutteln mit A. 
die Gerbstojfe m ittels der Pb-Salze abgeschieden; die Kalischmelze der Gerbstoffe 
ergab Brenzcatechin. D ie von den GerbstofFen befreite u. entbleite Lsg. enthielt 
Cholin u. Inyertzucker. — e) Daa mit A. erachopfte Pflanzenmaterial gibt an h. W. 
reichliche Substanzm engen ab. D urch H ydrolyse w urden Galaktose u. Mannose 
gew onnen; Glucose u. Pentosen konnten n icht nachgewiesen werden. — Ala Triiger 
der pliysiolog. W irksam keit der Pflanze kommt ein amorphea Glucoaid in Frage, 
wenigatena soweit ea sich um die krautigen Teile (Stengel u. B latter) der Pflanze 
h an d e lt Daa krystallisierte bittere Glucosid der W urzel (Meliatin) wurde nicht 
untersucht.

6 . H y p e r ic u m  p e r f o r a tu m  L. (Bearbeitet yon Zenobius Porodko.) I. Ana-
lyse der Stengel u. B liitter: a) D er PAe.-Auszug stellt eine schw arzgriine salben- 
artige M. d ar, SZ. 86,5—87,4, VZ. 210,5—211, Jodzahl 70 ,16-71,09. Daa Rohfett 
wurde in einen unverseif baren u. einen verseif baren Anteil zerlegt. E rsterer ergab 
Cerylalkohol, das Hessesche Phytosterin, die G renz-KW -stoffe F . 63° aua PAe.,
u. C3 6 iTJ4, feine Niidelchen aua Aceton u. P A e., Schuppen aus E ssigester, F. 6 8 °, 
sind zweifelloa mit den von POltINGER (Monatshefte f. Chemie 4 4 .  255; C. 1 9 2 4 .  
II . 677) u. Z e l l n e r  (1. c.) gefundenen Paraffinen ident. Die friiher angegebenen 
Form eln miissen au f G rund der jetzigen B e s t der Mol.-Geww. geiindert werden. Der 
yerseifte Anteil w urde zerlegt in Stearinsfiure, Palm itinsaure u. M yristinsSure; in 
den sauren Unterlaugen der ersten Fettsaureabscheidung wurden Glycerin u. Cholin 
nachgewiesen. — b) D er A.-Auszug lieferte neben H arzsauren dieselben Stoffe wie 
der P-Ae.-Auszug. — c) Phlobaphene sind in m&Biger Menge yorhanden. — d) Gerb
stoffe sind in erheblicher Menge yorhanden, sie gehoren dem Protocatechutypua an. 
Daa F iltra t der GerbstoffSllung ergab hauptsiichlich Inyertzucker. — e) Alkaloide 
sind n ich t nachzuw eisen; nur kleine Mengen von Cholin wurden gefunden. — 
f) D er W asserauszug enthiilt bctrich tliche Mengen von K ohlenhydraten pektin- 
artiger N atur, die bei der H ydrolyse Galaktose u. Pentosen ergaben. — II . Analyse 
der Bluten: Es w urden gefunden: die beiden friiher erwShnten KW-stoffe, Ceryl-
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alkohol, kleino Mengen Phytosterin  u. FettsSuren, zwei FarbstofFe, die bereits unter- 
sucht sind, Inyertzucker, P hlobaphene, Gerbstoffe u. ein Teil der Stoffe, die im 
PAe.-Auszug der Bliitter gefunden waren. Die Bliiten sind reeht gerbstoffreich 
(12,4° / 0 der Trockensubstanz). — III. Analyse der F ruch to : D er PAe.-Auszug gab 
an unyerseiften Stoffen Cerylalkohol u. die beiden Paraffine vom F. 63° u. F . 6 8 °. 
Die Fettsiiuren sind von denen der Stengel u. BlStter w esentlich versehieden; Jod- 
zahl 139; wahrscheinlich Gemisch von Ólsaure u. Linolsaure-, dementsprechend zeigt 
sich das Ó1 der Samen ais halbtrocknendes 01. Im A.-Auszug fanden sich Phloba
phene u. Gerbstoffe wie bei den andercn Pflanzenteilen, daneben auch Invertzucker. 
Die Polysaccharide aus dem W asserestrak t lieferten bei der H ydrolyse Galaktose, 
Mannose u. Pentosen. — IV. Das ath. 01: SSmtliehe Teile der Pfianze enthalten 
ein ath. 01, freilich nur in geringer Menge, das durch Dest. mit gespanntem W asser- 
dampf gewonnen w urde^ 1 A usbeute 0,065% i D . 20 0,8778, [«]D =  -(-25,95°, n Dn  =■ 
—(-1,4856. Das 01 besteht hauptsachlich aus Terpenen. Bei der Priifung auf E ster 
wurde eine SSure, w ahrscheinlich i-Valeriansaure, erhalten ; die alkoh. Komponentę 
konnte n icht gefafit werden. A ldehyde u. Ketone sind n ich t in  nennensw erter 
Menge vorhanden. W eitereF rak tion ierungergab  fo lgendeFraktionen: 1 . K p . , 5  51—55°,
D . 15 0,7873, n D 20 =  1,4605, olephin. Terpen, die leichte O xydierbarkeit erinnert an 
Ocimen. 2. K p . 2 5  55—58°, D . 1 5  0,8263, n D 1 0  =  1,4681, is t yielleicht Mtjrcen, ergab 
nach der Dest. iiber N a ein hydriertes Prod. ClaITia. 3. K p . 2 5  58— 61°, D . 1 5  0,8648, 
«D“  =  1,4693, en thalt d-Pincn, gibt mit A m ylnitrit u. Eg. (-{- HC1) Pincńbisnitroso- 
clilorid, Nadeln aus Chlf., F. 102°; dieses g ib t mit alkoh. P iperidinlsg. Pinennitrol- 
p ip e ń d in ,F..' 118—119° aus PAe. 4. K p . S 5  150—160°, ergab bei w eiterer Frak- 
tionierung (Kp . 2 6 156—162°), Cadinen, D . 1 6  0,9095, n D 2 0 =  1,5056 u. Gurjunen. 
5. Kp . ! 5  162—170°, D . 1 5  0,9252, h d2° =  1,5115, wahrscheinlich Aromadendren. — 
Die medizin. W irksam keit der Pflanze kann nur au f ihrem G ehalt an ath. Ol be- 
ruhen; eine gewisse pharm akolog. B edeutung durfte auch den reichlich vorhandenen 
Tamoiden zuzusprechen sein. D er rote Farbstoff (Johannisblut) hat keinerlei m edizin.. 
Bedeutung. (Arch. der Pharm . 263. 161—79.) Z a n d e r .

E. Predo, TJntersuclmng einiger Arten meańkanischer Agaven. Vf. gew innt 
durch Pressen den Zellsaft, den er wie den PreBruckstand untersucht. In  dem 
Safte bestimmte er die D., den E strak t, den reduzicrenden u. den nicht reduzierenden 
Zucker u. den G ehalt. an Gummi. Im PreBruckstand besonders die Ausbeute an 
Fasersubstanz. Die hochste u. beste Ausbeute lieferte „H cnequćn“ mit 45,10%, die 
geringste „Maguey Cenizo11 mit 26,05%. „Maguey Pitzom etl“ lieferte zw ar pro- 
zentual den hochsten PreBruckstand, aber zu kurze Faser. — D er hochste Gummi- 
gehalt fand sich mit 7,46% u. 7,62°/0 in „Maguey Cimarron” u. „Maguey Pitzometl“, 
worauf auch dereń heilkraftige W rkg. berulit. ( B ie d .  Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 54. 
213—14.) H a a s e .

E 4. T ierchem le .

E. F. Armstrong und T. P. Hilditch, Uber die Konstiłution nattirlicher un- 
gesattigter Fettsiiuren. II . Uber einige in  eitiem W altran aus Siidgeorgien enthaltene 
Sauren. (I. vgl. Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T . 43; C. 1925. I. 1586.) Vff. haben 
die ungesatt. Sauren eines W altrans  aus Siidgeorgien eingehend untersucht u. be
sonders die Konst. der Sauren CI4, C , 6 u. C , 8 m it e in e r  Doppelbindung so weit 
wie moglich festgestellt. D er T ran  w ar farblos, von schwachem Geruch u. enthiclt 
weniger ais 0,1% freie Sauren. E r w urde yerseift, die Sauren in die Methylester 
(besser ala Athylester) Ubergefiihrt u. diese unter 3—5 mm zunachst so weit dest., 
bis die Ester der Sauren C 18 iibergegangen waren. D as De^tillat w urde sodann 
in die Fraktionen der C14-, C,8- u. C18-Reilie zerlegt, diese yerseift, die Sauren: 
mittels der Pb-Salze in gesatt. u. ungesatt. getrennt (ygl. 1 . Mitt.), w ieder yerestert

38*
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u. die E ster fraktioniert. Die w eitere Unters. der E ster gescliah nach der in der 
l.M itt. beacliriebenen Oxydationsmethode. — M yr ist ols durcn, C „ II 2 0O2. Yon ihnen 
entliielt der T ran  nur 1 — 1,5 °/0. D er zur U nters. gelangte Methylester vom 
K p . , _ 5 125—130° w ar mit ca. 20%  M yristinsSuremethylester yerunreinigt u. lieferte 
bei der Oxydation Azelainsaure u. zwei einbas. Siiuren, liauptsiichlicli n-Valeńan- 
sdure, daneben et was n-H exan- oder Jleptansaure. H auptbestandteil der Myristol- 
sauren w ar demnaeh /Z9,1 0 -Tetradecensaure, CH3 -[C H j]j'C H  : CII-[C H 2]; -C 0 2 H , da
neben fand sich sehr w enig /Z7,8- oder A M-Tetradeeensaure. — Palmitolsdure, C1 6 H 3l)0 4. 
D a diese zu 12—15%) u- zw ar nu r in  einer Form, im T ran enthalten war, war sie 
leieht rein zu erhalten. Sie w ar bei Zimmertemp. fl., der Methylester, C1 7H 3aOj, 
hatte  K p . 3 _ 5  140—141°, gab bei der H ydrierung Palmitinsauremetliylester u. bei der 
Oxydation Azelainsaure u. n-Ileptansaure. Bei der Oxydation der Siiure selbst mit 
alkal. K M n0 4 entstand D ioxypalm itinsaure, F . 124 — 125°, sie w ar also eine 
/Z9’10- Hexadecensdure, CH 3 -[CII2]5-CH : C H-[CII2]7 -C 0 2 H. — Ulsauren, C18H 3 (Or  
Bei der Oxydation der M ethylester wurden je  zwei Di- u. Monocarbonsiiuren er
halten , niimlicli Azelainsaure u. sehr w enig einer Siiure von etwas hohercm Aqui- 
yalent (yielleicht Nonamethylendicarbonsaure) einerseits, n-Nonansdure u. wahrschein
lich n-IIeptansaure andererseits. Die Oxydation der beiden Olsiiurefraktionen selbst 
ergab Dioxystearinsaure, F . 130°, u. eine isomere D ioxystearinsdure, F . 125—126°. 
D ie ÓlsSuren bestanden zu mindestens 95%  aus , gaw ohnlicher OlsSure, also 
A "'10-Octadecensćiure, der R est w ar eine isomere Siiure, wahrscheinlich A u,u-Octa- 
decensdure, CH3 '[C H 2]5-CH : CH-[CH 2 ]9 -C 0 2 H. — U n g e s i i t t .  S iiu re n  d e r  Cao- 
u. C2a-R e ih e . Ih re  M ethylester w urden durch w eiteres Fraktionieren des Ruck- 
standes nach U bergang der E ster der C18-Siiuren (vgl. oben) erhalten, jedoch unter 
betrachtlichem  Verlust infolge Polym erisation. H ydrierung dieser E ster lieferte 
Arachinsaure bczw. Behensaure. Oxydation der E ster der Cao-Reibe ergab wenig 
Azelainsaure  u. m ehr einer lioheren Dicarbonsiiure, yielleicht Nonamethylendicarbon- 
sdure, die bei den Estern der Caa-Reihe das Hauptoxydationsprod. bildete. Dicarbon- 
siiuren von niederem Mol.-Gew. w urden in keinem Fali erhalten. Bei diesen Siiuren 
liegt demnaeh die erste D oppelbindung nicht vor bezw. A l w , u. da ihr un- 
gesatt. C harakter 4—5 D oppelbindungen entspricht, so is t es moglich, daB sic kon- 
jugierte Syateme von Doppelbindungen oder auch dreifache B indungen bezw. beides 
enthalten. — Die Siiuren C 14, C10  u. Cls gehoren denen yom „lialbtrockncnden“ 
Typus an. Bem erkenswert ist der hohe Gehalt an der Siiure C 16. Die Siiuren C20 
u. Cj, erscheinen ais eine besondere K lasse, ausgezeichnet durch das Fehlen jeder 
Spur gesiitt. Siiuren u. den stark ungesiitL Charakter. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. 
T . 180—89. W arrington, C r o s f i e l d  Lab.) LlNDENBAUM.

H u b e r t  E r l in  T u n n ic liffe , Glutathion. Vor]commen und quantitative Be- 
stimmung von Glutathion in  Geweben. (Vgl. H o p k i n s ,  Biochemical Journ . 15. 286;
C. 1921. III. 485.) U ntersucht w urden Hefe sowie Muskel und Leber von Ratten. 
D ie Gesamtmenge der 1. —SH -G ruppen bestimmt durch T itration mit n/100 Jodlsg. 
gehort dem Glutathion an: Cystin oder Cystein w urden dabei nicht gefunden. Der 
Yergleich von Gesamt-S u. ais — SH gebundenem S ergab, daB fast da3  gesamte 
Glutathion in der reduzierten Form vorhanden ist. Es wurden gefunden: in  Hefe
0,15—0,22%, im Muskel 0,03—0,04%, in der Leber der R atte 0,16—0,21%, in 
K aninchenleber 0,22—0,35% Glutathion. (Biochemical Journ . 19. 194—98.) H e s s e .

H u b e r t  E r l in  T u n n ic liffe , Glutathion. Die Beziehung zwischen den Geweben 
und dem oocydierten Dipeptid. (Ygl. vorst. Ref. u. D i x o n  u . T u n n i c l i f f e ,  Proc. 
Royal Soc. London. Serie B. 94. 266; C. 1923. II I . 610.) Bei p H =  6,0, 7,6 und
8,0 ist unabhiingig yon der N atur des Puffergemisches die durch den Muskel redu- 
zierte Menge Glutathion gleich groB. Bei Y erwendung yon M ethylenblau ais Ha- 
Acceptor entspricht die Menge des reduzierten M ethylenblau genau der Menge von
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reduziertem G lutathion. — Ólsiiurc w ird in Ggw. von reduziertem  G lutathion be- 
sonder8  leicht oxydiert, w obeig leichzeitig  das G lutathion oxydiert wird. Es w ird 
gezeigt, daB Olsaure selbst n icht das oxydicrte G lutathion zu rcduziercn vermag. 
(Biochemical Journ . 19. 199—206.) H e s s e .

I. K a b lu k o w  und E . H irs c h b e rg , Uber die Zusammensetzung des Bicnen- 
wachses. Vff. isolierten aus dem Bienenwachs (aus der in k. CH3O II 11. Fraktion) 
eine Saure, die anscheinend mit M argarinsiiure ident. ist; ihr F . 58°, F. ihres 
Amides liegt bei 98—98,5”, die Analyse ergab die Form el Ag • C 1 7 H 3 3 Oa. Daneben 
enthielt das W aehs Cerotinsdurc (F. 7 7—78°) u. Melissinsdure, die schon von M a r i e  
(Ann. de Chimie [7] 7. 206; C. 96. I. 642) aufgcfunden wurden. (Buli. Acad. 
St. Pćtersbourg [6 ] 1918. 771—76.) B ik e r m a n .

E s. T ierphysiologie.
P. L a sa re w , Uber die Theorie der Muskelkontraktion. Es werden ganz all- 

gemein gehaltene Form eln fiir die K ontraktion bei verschiedenen Errcgungsweisen 
u. fur das Y erhaltnis der M uskelleistung bei konstanter B elastung bezw. konstanter 
Lange abgeleitet. (Buli. Acad. St. Pćtersbourg  [6 ] 1919. 215—22.) B i k e r m a n .

D. Lo M onaco, Y. N a z a r i und A. R o m o lo tt i ,  Die Miłchsekrełion bei ertrag-
reichen Kiihen und die subcułane Injektion von Saceharose. D urch subcutane Injek- 
tion von Saccharose lieB sich die Milchsekretion um 6 —7 L iter je  T ag YergroBern. 
(Arch. Farm acologia sperim. 39. 182—91. Rom.) G r i m m e .

W . B. C annon und S. "W. B r i t to n ,  Studien uber die Bedingungen fiir  die 
Tatigkeit'• endokriner Driisen. XV. Nachahmung der Nebennierensekretion durch 
Affektc. (XIV. ygl. C a n n o n , L i n t o n  u. L i n t o n , Amer. Journ . Physiol. 71. 153; 
C. 1925. I. 1092.) Um im Tierexperim ent die G em utserregung m it ihren W rkgg. 
zu studieren, w urde bei Katzen die S tirnhirnrinde w eitgehend zersto rt, die Nar- 
kose schnell beendet. Es treten sogenannte „pseudoaffektive“ Refle.te, durch Rei- 
zung afferenter N erycn ausgelost, auf, ein Zustand lebhafter, fluchtartiger Bewe- 
gungen mit fliegender A tm ung, Zungenbewegung, dauernd oder anfallsweise. In  
den Pausen is t eine gcwisse Steifigkeit yorhanden. Je  mehr sie zunim m t, um so 
mehr schwinden die pseudoafFektiyen AuBerungen. D er Zustand kann viele Stdn. 
andauern. — D er Adrenalingeha\t der N ebennicren w ird geringer. Das ganz ent- 
nervte Herz des Tiercs schlagt in Ruhe 222 mai, bei der K orperunruhe 252 mai pro 
Minutę. Sind die N ebennicren entfernt oder eine en tfern t, die andere entnervt 
worden, so niinmt die Pulsfrequenz des entneryten H erzens yon 156 nur au f etwa 
160—164 zu. — Bei Gem utserregung oder sonstiger E rregung w ird also m ehr 
Adrenalin ais in Ruhe abgesondert. (Amer. Journ . Physiol. 72. 283—94. H a r y a r d  
Med. School.) M D l l e r .

E . B u la ta o  und W . B. C annon, Studien iiber die Bedingungen fiir die Tatig- 
kcit endokriner Driisen. X VI. Die Rolle des Nebennierentnarks bei pseudoaffektiver 
Sypergltjkdmie. (XV. ygl. yorst. Ref.) D er B lutzucker is t bei „pseudoafFektivcr“ 
Erregung hoch, ohne sie nach D ccerebrierung nur dann erhoht, wenn U nruhe vor- 
lierrscht. N ach E n tfem ung oder neryoser A usschaltung der Nebennieren bleibt 
der Blutzuckerstand im Stadium der Erregung unyerandert D urchtrennung der 
Leberneryen steigert bei erhaltenen Nebennicren die Erregungshypcrglykam ie. In 
sulin sebit sie stets herab , auch bei starker E rregung u. bei intakter Hypophyse.
— Die Verss. zeigen die Bcdeutung der Nebennierensekretion fiir die Blutzuckcr- 
regulierung. (Amer. Journ . Physiol. 72. 295—313. H a r y a r d  Med. School.) M O l l e r .

C arl F . C ori, Insulin  und Leberglykogen. (Journ. Pharm . and Exp. Therapeutics 
25. 1—33. — C. 1925. I. 254.) O p p e n h e i m e r .

M. L. A nson und A. E . M iraky , Uber Ilamochromogen und die Beziehung des 
Eiweif3 zu  den Eigenschaften des HamoglobinmolekiUs. Im  Gcgensatz zur geltendcn
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Anscliauung suclit Vf. zu zeigen, daB bei Entsteliung von Hamochromogcn (Heli) 
aus Hamoglobin (Hb) keine T rennung des EiweiBkomplexes Globin (Gl) u. des Fe- 
haltigen Komplexes (Ilam) stattfindet, daB yielmelir H eh u. sein Oxydationsprod. 
Jlam atin  G1 entkalten. — H eh ffillt durcb EiweiBfallungsmittel, es ist nalic dem 
N eutralpunkt w eniger 1. ais in Siiure oder Alkali. H am  is t nu r in Alkali 1. u. 
n ich t wie Heh fiillbar. — In  einer Lsg. von Jiam tukrystallen in verd. NaOH mit 
N ajS 2 0 4  en tsteht reduziertes H iim , durch Zusatz von G1 daraus H eh. Statt G1 
kann man auch andere EiweiBkorper, Aminoaiiureu, Aminę, N H 8, N SH ,, Pyridin, 
N ikotin, PyTrol u. andere N-baltigen Basen nehmen. E s entsteht kunstliches Heh 
mit iihnlichen E igenschaften, aber etwas anderer Lage der S treifen, so bei 
Nikotin 3,5 Ingstrom einheiten  (1), bei Glykokoll 21,5 A mehr nach Blau u. bei 
den CO-Verbb. fiir Nikotin 16 A, fiir Glykokoll 7 JL nach Rot. — In  jedem Heh 
besteht ein Gleichgewicht zwischen dem Fe-Pyrrolkom plex (Ham) m it dem N-lialtigen 
Komplex zusammen gegcniiber lich . F iigt man zu einer Lsg. von Gl-Heh Hiim 
liinzu, so nimmt die Konz. an Gl-Hch zu. Es w ird ein Gleichgewicht angenommen: 
H b =  G1 -{— IlSm Gl-Hch. A llerdings scheint ein Zwischenprod. zwischen 
Hiim u. dem ublichen H eh zu existieren. Je  nach der Menge des zu einer Lsg. 
yon einem H eh zugesetzten EiweiB (Eieralbumin) liegen die Streifen verschieden. 
Auch die Loslichkeit is t je  nach der Modifikation der V ereinigung von Ham u. 
G1 verschieden. Mit steigender Menge von G1 nimmt die Loslichkeit zu. — Aus 
Pyridin u. Ilam  entsteht ein Heh, das O, rey e rs ib e l 'I jfad e t, aber nu r in saurer 
Lsg. (wie bei N eutralitat Hb). CO vertreibt den 0 2 n icht in  neutraler, aber leicht 
in saurer Lsg. aus diesem Heh. — So scheint auch die spezif. verschieden starkę 
A ffinitat des H b yerschiedener T iere fiir O, u. CO von dem EiweiBbestandteil ab- 
zuhangen. (Hb des Kaninchens hat 150mal so hohe CO-Affinitat, des Schafes 
250mal so hohe wie gegen Oa.) F erner hangt die Lage der Absorptionsstreifen 
yon ihm ab : D as «-B and yon CO-Ilb beim Scliaf liegt 5 A m ehr zum Blau ais 
beim Kaninchen. Doeh is t die Lage der Streifen bei CO-Hch von Schaf u. Kanin- 
chen genau die gleiche. Im  Hch-Komplex hort der EinfluB des Globinanteils auf.
— D er Temp.-Koeffizient fiir die Rk. yon Hb u. O oder CO ist etw a 4 beim Schaf, 
yon H eh u. CO 1,2. — Die CO - D issoziationskurye yon R inder-H ch  ist eine 
Hyperbel. [Heh]-[CO] : [HchCO] — K  =  0,031 mm bei 37,5° entsprechend dem 
Massengesetz u. der Rk. zwischen H b u. CO. (Journ. of Physiol. 6 0 .  50—68. 
Cambridge.) M Ol l e e .

M. L. Anson und A. E. Mirsky, Uber die Yereinigung von Stickoxyd m it Hanio- 
globin. (Vgl. vorst. Ref.) Bei der Rk. yon NO m it HbOa oder HbCO e n t s te h t  zuniichst 
Met-Hb. In  saurer Lsg. sieht man die Streifen des sauren Met-Hb, dann die eines 
Prod., das nicht dem aus alkal.M et-H b mitN O  gleicht. D as gleicheProd. entsteht, wenn 
m an die alkal. Lsg. ansauert. — Met-Hb is t bei p[H] 9 in  der alkal., bei p[«] 8  in 
der sauren Form  in Lsg. yorhanden. Met-Hb ist eine schwaclie Saure mit einer 
D issoziationskonstante von etw a 10-8 ’5. — NO-Met-Hb scheint auch ein Indicator, 
wie Met-Hb, zu sein m itU m schlagspunkt bei p[u] 5,6. E s is t eine 1 0 0 0 -faeh starkere 
Saure ais Met-Hb. — NO yerbindet sich mit nichtionisiertem  Met-Hb zu nicht- 
ionisierten NO-Met-Hb, das mit steigendem p[g] an Dissoziation zunimmt. Die 
H -Ionenkonz. beeinfluBt also die B. von NO-Met-Hb u. die Affinitat fiir NO. In 
alkal. Medium kann NO aus der M et-Hb-Lsg. n ich t, in saurem leicht ausgepumpt 
werden. — Die Affinitat yon alkal. M et-Ilb zu NO is t yiel groBer ais yon Hb 
zu CO, die yon saurem Met-Hb zu NO kleiner ais von H b zu Oa. (Journ. of Physiol. 
6 0 .  100—2. Cambridge.) M O lle r .

Meyer Bodansky und Henry C. Hartman, Die Wirfomg von Germanium- 
dioxyd bei erperimenteller Anamie m it Beobachtungen iiber Kiercnschadigungen durch 
dieses Mittel. (Vgl. Journ . Biol. Chem. 6 3 .  239; C. 1 9 2 5 . 1 . 2632.) Bei durch Methyl-
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phenylhydrazin oder Di-i-propylhydrazin aniim. gemachten H unden wirken subcutane 
Injektionen von GeOj n icht blutbildend, ebensowenig bei n. H unden u. K aninchen. 
An den Glomerulis der N ieren wurden Bchwere Schadigungen gefunden. (Journ. 
Metabol. Res. 4. 515—23. 1923. Ithaka, Galveston.) M O lle r .

G eorg  SchefF, Uber den aus normalem Mensehenharn durch Behandlung m it 
p-Dimethylaminobenzaldehyd rem  darstellbaren roten Farbstoff. Vf. stellt den von 
P. H a r i  (Biochem. Ztschr. 117. 41; C. 1921. III . 357.) aus normalem M ensehenharn 
mit p-Dimethylaminobenzaldehyd in der Wiirme erhaltenen roten Farbstoff nach 
einem neuen Yerf. her. — A uf ein D rittel eingedam pfter H arn  w ird m it T ierkohle 
geschiittelt, das F iltra t eingedampft, m it A. aufgenommen, mit dem salzsauren 
Aldehydreagens versetzt, mit Na2 C 0 3 fast neutralisiert u. mit W . ausgefiillt. (Bio
chem. Ztschr. 158. 167—69.) L o h m a n n .

G eorg  SchefF, Qu*\ntitative Bestimmung des aus normalem Mensehenharn durch 
Behandlung m it p-Dimethylaminobenzaldehyd erzeugten roten Farbstoffes in  der 
24-stiindigen Harnmenge. (Vgl. vorst. Ref.) Zur quantitativen, photometr. Best. 
des aus H arn mit p-Dimethylaminobenzaldehyd erhaltenen roten Farbstoffes werden 
je 3 ccm H arn in 2 Proben im W asserbad erwiirmt, die eine m it dem salzsauren 
Reagens, die andere mit HCl von entsprechender Konz. versetzt, das 7- bis 2,5-fache 
Vol. A. zugegeben, abgektthlt u. mit N ajC 0 3 fast neu tra lis ie rt D ie Extinktion der 
Lsgg. w ird im Griin bei 532,2 jt/fi gemessen. — D er das rote Kondensationsprod. 
liefernde H arnbestandteil scheint ein EiweiCabkommling zu sein, da er besonders 
reichlich nach Fleisclikost im H arn  auftritt. D ie absol. Menge des Farbstoffs im 
24-std. H arn schw ankt zwischen 35 u. 90 mg. (Biochem. Ztschr. 158. 170—75. 
Budapest, Univ.) L o h m a n n .

S. La Mendola, Die Cerebrallipoide unter dem E influfi von Cocain und von 
Cocain neben Sćhlafmitteln. Die mit H unden ausgefuhrten Yerss. ergaben, daB kein 
merkl. U nterschied in  der °/0ig. Zus. der Cerebrallipoide besteht nach Behandlung 
mit Cocain allein oder zusammen mit anderen Sćhlafmitteln. Auch gegeniiber 
unbehandelten T ieren m acht sich kein U nterschied bem erkbar. Cocain yerandert 
auch qualitativ die n. Lipoide nicht. (Arch. Farm acologia sperim. 39. 122—28; 
129—30. Palermo.) G r im m e .

J. Mellanby, Der Mechanismus der Panb-easverdauung. D ie Funktion von 
Sekretin. Pankreassaft nach Yagusreiz is t sparlich, reich an EiweiB u. Ferm enten. 
Paukreassaft nach Sefo-ećtneinspritzung ist reichlich, arm an EiweiB u. Ferm enten. 
A tropin w irk tn ich tau f Sekretin. — Bei Katzen liefert intravenose Sekretininjektion einen 
Pankreassaft mit konstanter NaHCOs-Menge =  0,14 n, m it fortschreitender Sekretion 
abnehmendem Gehalt an Am ylase, Lipase, Trypsinogen. Bei Vagusreiz findet man 
diese Abnahme nicht. -— Nach Y agusausschaltung, operativ oder durch Atropin, 
nehmen die Ferm ente ab, n icht die Sekret- u. N aH C 0 3 -Menge. —■ D er Yagus 
Bchcint die B. der Ferm ente, Sekretin die NaHCOa-Menge zu beeinflussen. (Journ. 
of Physiol. 60. 85—91. London.) MttLLER.

Carl Bachem, Sammelreferat aus dem Gebiete der Pharmakologie. (Januar bis 
Marz 1925.) (Zentralblatt f. inn. Med. 46. 481—502. Bonn.) P f l O c k e .

Umberto D aga, K ann die Getoohnung an Arsen in  Zweifclsfallen gemessen 
werden? Tierverss. mit H unden ergaben, daB man mit Leichtigkeit eine As-Gewoh- 
nung durch Einnehm en oder durch hypoderm. E inverleibung bewerkstelligen kann. 
(Arch. Farmacologia sperim. 39. 173—76; 177—81. Cagliari.) G r im m e .

W. Fischer, Die afrikanische Schlafkrankheit (Trypanosomiasis hum.) und ihrc 
Bekampfung unter besonderer Beriicksiclitigung der Deutsehen Schlafkrankheitsexpe- 
dition 1921— 1924. (Mttncli. med. W chschr. 72. 684—87. Kiel.) P f lO c k e .

J. Barcroft, C. D. Murray, D. Orahovats, J. Sands und R.. Weiss, Der 
Einflufi der M ilz a u f die Kohlenoxydvergiftung. (Journ. o f Physiol. 59. X X X V II;



580 F .  P h a r m a z ie . D e s i n f e k t i o n . 1925. II.

C. 1925. I. 2321.) Bei konstanter CO-Spannung starben in einem CO-Luftgeraisch 
die Meerschweinchen schneller, denen die M ik esstirp iert w ar, ais n. oder solche 
Tiere, bei denen ein Stiick Metz oder ein U terusborn entfernt war. Dieser Unter- 
schied bestebt n icht bei HCN. — B lutverlust infolge der M ilzexstirpation ist nicht 
die U rsache der Differenz. D ie %ig- SSttigung des Blutes m it CO w ar bei alle a 
T ieren ziemlich die gleiche. — D a die Milz sieli bei bedrohlichen CO-Spannungen 
kontrahiert u. eine n ich t mit CO gesatt. Menge Blutes in der Gesamtkreislauf 
w irft, scheint diese die U rsache der langeren Lebcnsdauer bei vorliandener Milz 
zu sein. (Journ. of Physiol. 60. 7 9 —8 4 . Cambridge.) M O l l e r .

W ilh. Hartmann, Reizgifte in  W dssern aus Granattrichtern. Wiisser, die aus 
G ranattrichtern  stammten u. zu Vergiftungen V eranlassung gegeben hatten, zeigten 
hohen G ehalt an Cl u. organ. Substanz. M it D ichloraceton yersetztes W . ergab 
eincn ahnlichen E iickstand wie die Proben. (Chem-Ztg. 49. 473. Erlangen.) Ju.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Q,uintino Mingoia, Uber einige medizinisclie Eoctrakte. B ericht uber eingehende 

Unters. von wss. E habarberextrakt (Rheum officinale), łlatanhiatrockenextrakt (Kra- 
meria triandra) u. Hther. Cubebenextrakt (Cubeba officinalis), alle dargestellt nacli dem 
offiziellen A rzneibuche. D as Verh. gegen Losungsm. u. Fallungsreagenzien, die 
Best. der wertbestim menden Inhaltsstoffe ist tabelUuv 'iłiitgeteilt. (Annali Chim. 
Appl. 15. 95—116. Pavia.) G k im m e.

Bruno Tesch, Uber Blausaure-Durchgasungeti und uber Reizsloff-2żusdtze zur 
Blausaure. D ie Anwendung von EeizstofFen ist wegen dereń sch&dlichen Wrkgg. 
au f Lagerw aren, besonders au f N ahrungsm ittel n icht immer moglicli. E in beson- 
derer vorw arnender Eeizstoff fur HCN m it gleichem oder hoherem  Diffusions- 
yermogen is t wegen des kleinen Mol.-Gew. yon HCN so gu t wie unauffindbar. 
Ungeeignete Reizstoffe tiiuschen eine niclit yorhandene Sicherheit vor. HCN mit 
Eeizstoffzusatz ist daher ebenso yorsichtig anzuwenden wie HCN allein. (Desinfektion
10. 45—48. Hamburg.) G r o s z f e l d .

Cłiemiache Fabrik „Norgine“ Dr. Victor Stein, Aussig a. E., und Wilhelm  
Wiechowski, Prag, Geuńnnung von Digitalisglucosiden. (D. B.. P. 414129 KI. 12o 
vom 2/7. 1920, ausg. 23/5. 1925. — C. 1924. I. 2449 [Oe. P . 92913].) S c h o t t l .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Eh., 
iibert. von: Hans Hahl, Elberfeld, Jlerstelhing eines Nattium-W ismutkomplexsalze$  
der Niłrilołriessigsaure (Triglykolamidsaure). Man mischt N itrilotriessigsaure mit 
NajCOa, W . u. BiO(OH) u. erhitzt das Gemisch bis zur yolligen Lsg. Die alkal. 
FI. w ird filtriert, mit N itrilotriessigsaure neutralisiert u. zur Trockne eingedampft.
— Die Na-Bi-Kompleocverb. der Nitrilotriessigsaure, [N ; (CHjCOjNa^^CHjCOOftBi, 
weiBes amorphes Pulyer mit 20% B i, in W . mit neutraler Ek. 1., findet ais Anti- 
lueticwn therapeut. Yerwendung. (A. P. 1536711 yom 17/10. 1924, ausg. 5/5. 
1925.) , SCHOTTLANDER.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leyerkusen b. Koln a. Eh., 
iibert. von: Hans Hahl und Walter Kropp, Elberfeld, ITerslellung eines Magnesium- 
Vanadiumkomplexsalzes der Nitrilotriessigsaure (Triglykolamidsaure). N itrilotriessig
saure w ird mit MgO, W . u. Vanadinoxyd, Vs0 3, einige Stdn. erhitzt, die Lsg. filtriert 
u. das F iltr ie rt zur Trockne yerdam pft. — Die so erhaltene Mg-Y-Komplcxverb. der 
Nitrilotriessigsaure, [N.:(JCH3 COO[sMg).(CHjCOO)]3 Y, braunliches, amorphes Pulyer, 
in W . mit gelber, bald nach Grim umschlagender Farbę 1.; die wss. lialtbare Lsg. 
w ird durch Mineralsiiuren blau  gefarbt, findet ais Antilueticum  therapeut. Yerwendung
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(liierzu ygl. auch A. P . 1517003; C. 1925. I. 1105). (A. P . 1537441 vom 24/1. 1925, 
ausg. 12/5. 1925.) S c i i o t t l a n d e r .

E. E . S qu ibb  & Sons, New York, ubert. yon: F e rd in a n d  W il l ia m  N ita rd y , 
Brooklyn, New York, V. St. A., Herstellung eines Zahnreitiigungsmittels. Man ver- 
mischt nahezu w asserfreies Mg(OH) 2 mit Glycerin. — Z. B. w ird eine in iiblicher 
Weise gewonneue wss. Suspcnsion von Mg(OH)a so weit vom W . befreit, da 8  die 
M. nur noch 8 6 ° / 0 W . enthalt, diese hierauf mit G lycerin yersetzt u. in offenen 
Schalen eingedampft, bis das W . nahezu entfern t ist. Die dicke, pastenform ige 
M. von Fettkonsistenz bestcht aus einer ca. 15% Mg(OH)j enthaltenden Glycerin- 
suspension. Diese kann mit anderen B estandteilen von Zahnrcinigungsm itteln, wie 
gefiilltem C aC03, geschm acksverbessernden u. antisept. w irkenden Stoffen, sowie 
mehr Glycerin yersetzt w erden. Das G lycerin kann mit Vcrdickungsmitteln, wie 
Gelatine oder Tragantb^um m i gemischt werden. D urch den Zusatz von Glycerin 
wird eine E rhartung u. U nwirksam werden des Mg(OH)a yerhindert. (A. P . 1536305 
vom 13/11. 1923, ausg. 5/5. 1925. E . P . 224891 yom 1 1 / 1 1 . 1924, ausg. 14/1. 1925. 
A. Prior. 13/11. 1923.) S c i i o t t l a n d e r .

G ab rie l N e y re t und A u g u stę  G u ic h a rd , F rankreich , Z ur Erlialtung kiinst- 
licher Zahne oder Gebisse gecignetes Pulver, bestehend aus Bimsstoin, Salicylsiiure 
u. Sapo medicinalis. (F. P . 585218 yom 3/11. 1923, ausg. 23/2. 1925.) K O h l i n g .

T ec h n ic a l P ro d u c ts  C o rp o ra tio n , New Jersey , ubert. von: O tto  Ł ow y, 
Ne w ark , New Jersey , V. St. A ., Z ur Ilandedesinfektion diencndes Propliylacticum. 
Hartę, weiche, fl. oder pastenform ige Seife w ird mit 1/2 —5% ihrcs Gewichtes an 
Diaminodioxyarsenobenzol oder dereń Salzen mit HCl bezw. NaOH yersetzt. — 
ZweckmiiBig yerw endet man teilweise oder ganz oxydierte D eriw . des Diamino- 
dioiyarsenobenzols, die fiir Injektionszwecke zu tox. sind, jedoch iiuBerlich an- 
gewcndet sehr starkę spirochaeticide W rkgg. aufweisen. Man mischt die beiden
Komponenten innig miteinander. Die Seife schiitzt gleichzeitig die As-Verbb. vor
einer zu weitgelienden Oxydation, besonders an den Oberschichten des Gemisches. 
Andcrnfalls wttrden die weitgehend oxydierten P rodd. zu giftig u. zu reizend auf 
Schleimhaute oder andere empfindliche Stellen, die vor A nsteckung durch Lues 
oder Gonorrhoe gesehiitzt werden sollen, w irken. — A nstatt die erw ahnten As-Verbb. 
selbst zu benutzen, kann man diese zunachst gesunden Tieren injizieren, nach 
ca. 5 Min. den Tieren B lu t entnehmen u. dieses mit in dest. W . gel. C H ,C 02H 
koagulieren. Dieses P rod . w ird in einer Menge yon 1—10% der Seife zugesetzt. 
Eine K oagulierung des Blutes vor der B ehandlung mit CH3 COjH kann durch 
Zusatz von K-Oxalat oder N a-C itrat yerhindert werden. F em er kann man auch 
gesunden Tieren sehr hohe Dosen der erw ahnten As-Verbb. injizieren, das Blut 
entnehmen, koagulieren u . das Serum  in einer Menge von 1— 10% dem T rager zu- 
setzen. Trotz geringerer Toxizitat weisen diese Prodd. geniigend hohe spirochiiten- 
abtotende K raft auf.—  SchlicBlich kann man auch gesunden, unbehandelten T ieren 
B lut entnehm en, dieses koagulieren u. das Serum  m it den As-Verbb. yermischen 
u. dann zu der Seife geben. G ibt man zu den G allerten oder Pasten auBerdem 
noch ‘/io—5%  Argyrol, das m it den anderen Bestandteilen der Prodd. n icht reagiert, 
so w ird gleichzeitig eine erhohte abtotende W rkg. au f Gonokokken erzielt. Die 
Prodd. sollen yorzugsweise den untersuchenden A rzt vor Ansteckung durch er- 
krankte Personen schutzen. (A. P . 1536301 vom 30/8. 1920, ausg. 5/5. 1925.) Sen.

G. Analyse. Laboratorium.
J u l iu s  O b e rm ille r , D ie Tmrichtung zu r Verhinderung des Siedeverzugs. A ntw ort 

an K rO n e r (Ztsehr. f. angew. Ch. 37. 697; C. 1924. II. 1959) u. H e l l t h a l e r  
(Ztsehr. f. angew. Ch. 37. 887; C. 1925. I. 122.) Die P rio rita t des Gedankens
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konnte nur S iw o l o b o f f  zuerkannt werden. Vf. setzt die Vorzuge der von ihm 
gewShlten Form u. GroBe der „Siedeglocke" auseinander. D ie Entfem ung von 
Fl. u. Nd. aus dem H ohlraum  laBt sich leicht bew erkstelligen. (Ztschr. f. angew. 
Ch. 3 8 .  491—92. M.-Gladbach.) J u n g .

Thomas Robert Jacobs, Bemerkung iiber das Schliefien von Carius-Bomben- 
rohrcn. Statt, wie iiblich, einen Glasstab an das offene Ende anzuschmelzen u. 
dann die R ohre dicht am Ende zu einer Capillare auszuziehen, empfiehlt Vf., die 
R ohre am Ende soweit im Geblase zufallen zufallen zu lassen, bis n u r  noch eine 
capillare Óffnung yorhanden ist. D ann setzt man ein G lasrohr von derselben 
lichten W eite wie das B om benrohr an u. zieht dann aus. Man erhalt so leicht 
eine Capillare von wenigstens derselben W andstiirke wie das iibrige Rohr. Der 
GlasverschleiB ist gering, man kann ein R ohr bei diesem Verf. 6 — 8  mai zu Carius- 
bestst. benutzen. (Chem. News 1 3 0 .  328. B angor [Nord W ales], Uniy.) H e r t e r .

Ernst Wilke-Dorfart und Marta Deker, Z ur Terwendung von Leitungswasser 
ais Aufienfliissigkeit bei Dialysen. Vff. untersuchen die V erw endbarkeit yon kalk- 
haltigem  Leitungsw asser ais AuBenfliissigkeit bei der D ialyse von SiOt-Solen im 
Schnelldialysator (ygl. G u tb ie r ,  H u b e r ,  S c h ie b e r ,  Chem.-Ztg. 4 7 .  109; C. 1923 .
II . 705). Es zeigt sich, daB im ersten Teil der Dialyse, w ithrend der urspriinglich 
yorhandene E lektrolyt en tfern t w ird, Ca in das Sol eindringt. Diese Verunreinigung 
kann durch Nachdialyse mit dest. W . entfernt w erden , wenn der urspriingliche 
E lektro ly t noch nich t ganzlich beseitigt w ar (nicht' iiber 80%)* Im andern Falle 
haftet sie hartnackig u. die Reinigungsdialyse dauert lange. Auch ist die A rt des 
im Sol yorhandenen Elektrolyten n ich t gleichgiiltig. H ‘ u. Cl' lassen sich yerhfiltnis- 
maBig leicht entfernen. Is t ein Leitungsw. Fe-haltig, so ist seine V erwendung nicht 
ratsam. W egen der leichten H ydrolysierbarkeit der Eisen(III)Salze geh t nach dem 
E inw andern in  das SiOa-Sol das Eisen in den kolloiden Zustand ais Eisenhydrosyd- 
sol Uber u. kann nun nich t m ehr entfern t werden. (Kolloid-Ztschr. 3 6 .  Erg.-Bd. 
305—10. Stuttgart, Techn. Hochsch.) L a s c h .

L. Ebert, E in  neues wesentlich verbessertes Laboratoriumsmanometer. Das 
M anometer „V entil“ (D. R. P . 393815; C. 1 9 2 4 .  II . 222; L ieferant S t r Oh l e i n  & Co., 
D usseldorf 39) besitzt an Stelle des zugeschmolzeuen Endes des Rohres ein Prytz- 
Stocksches Hg-Ventil, eine feinporige Glasplatte, die fiir fl. H g  undurchlassig ist. 
Dieses Yentil erm oglicht die Reinigung des Hg, indem man den App. an eine 
Vacuumpumpe anschlieBt u. das H g zum Sieden erhitzt. Ein D reiw egehahn mit 
w eiter B ohrung erm oglicht alle Schaltungen. E ine eingesclimolzene Glasspitze 
brem st das zuruckflieBende H g bei Óffnung des H ahns. D ie A rt der Befestigung 
is t yerbessert. (Ztschr. f. angew. Ch. 3 8 .  493. Kopenhagen.) J u n g .

Enoch Swan, Der Gebranch langer Quecksilbermanometer. D as vom Vf. 
empfohlene M anometer ist ein Teil eines G lasrohrensystems, in dem der eine 
Schenkel des U-formigen Manometers in die lange Seite eines Rechtecks miindet, 
w ahrend der andere Schenkel rechtw inklig umgebogen in die kleinere Seite des in 
sich geschlossenen Rechtecks ubergeht. D as System w ird m it der Pum pe ver- 
bunden. N ach E rreichung eines hohen Yakuums wird das H g in  beiden Schenkeln 
yorsichtig m it einem kleinen Bunsenbrenner zum Sieden erhitzt, wodurch die Gefahr, 
die Spitze des Manometers durchzuschlagen, yermieden wird. Dann w ird an der 
Langsseite des Rechtecks mittels Geblase abgesclimolzen. (Vgl. Abb. u. Beschrei- 
bung im Original.) (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 1341—42. M anchester [Engl.], 
H eaton Mersey.) J o s e p h y .

P. Walden, H. Ulich. und Otto Werner, Uber Dielektrizitatskonstanten von 
Elektrolytlosungen. I. Beschreibung einer Apparatur zur Bestimmung der Dielektrizi
tatskonstanten leitender Losungen. Bei der Auswahl der anzuw endenden Methode 
scheiden Vff. von yornherein mit langen W ellen arbeitende wie die Nernstsche
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aus, da die storende W rkg. der Leitfiihigkeit des D ielektrikums die rein elektro- 
stat. Eftekte, die beobaelitet werden sollen, um so lastiger iiberlagert, je  seltener 
die StromstoBc wechseln. Sie entscheiden sich fiir eine Resonanzmethode mit 
Elektronenrohre ais Schwingungserzeuger. D ie V ersuchsanordnung besteht aus 
Sendekreis, Resonanzkreis u. D etektorkreis, die in der genannten Reilienfolge in- 
duktiy m iteinander gekoppelt sind. D er Sendekreis ist nach IIOLBORN (Ztschr. f. 
Physik. 6 . 328) geschaltet: zwei Roliren arbeiten im G egcntakt. D ie elcktr. Dimen- 
Bionierung des Kreises ist gegeben durch Kapazit&t u. Sclbstinduktion der Zulei- 
tungen u. der Bestandteile der Roliren selbst. Die Zulcitungen zu Anoden u. 
Gittern sind briickenartig verschiebbar angeordnet, so daB durch Abgreifen eine 
gewisse A nderung der W ellenlSnge, die sich bei dieser A nordnung im Bercich 3 
bis 6  m bew egt, erzielt w erden kann. D urch Speisung der Roliren mit Akkumu- 
latoren groBcr Kapazitity w ird die IConstanz der H eizung u. A nodenspannung u. da- 
mit auch der Frequenz u. Amplitudę der erzeugten Schwingung gewiihrleistct. — 
Der Resonanzkreis enthiilt den die zu untersuchende FI. aufnehm enden K onden
sator u. eine meBbar yariable Kapazitfit in Parallelschaltung u. auBerdem zwei 
zur Kopplung dienende Schleifen. D er FI.-K ondensator besteht aus einem sich 
nach untcn u. nach oben yerjungenden G laskolbchen, in dessen aufgeschliffene 
Kappe zwei kriiftige P t-D rahte im effektivcn A bstand von 3 mm eingeschmolzen 
sind, wiihrend der MeBkondensator durch zwei feste M etallplatten, zwischen denen 
eine G lasplatte mit Ililfe  einer M ikrometerschraube bew egt w erden kann , dar- 
gestcllt wird. Die Maximalkapazitilt bctriigt jo  5 cm. D er D etektorkreis besteht 
aus Vakuumthermokreuz, Galyanometer u. K opplungsschlcife. — F iir die Eichung 
benutzten Vff. teils reine Substanzen nach L a n d o lt -B O rn s te in  teils die von 
D ro d e  (Ztschr. f. physik. Ch. 23. 308 [1897]) gemessenen Benzolacetongemisehe. 
Die erhaltenen K uryen sind nahezu vollig linear. — D er EinfluB der Leitfahigkeit 
der zu messenden dielektr. Substanz SuBert sich dadurch, daB infolge der Zuschal- 
tung eines Ohmschen W iderstandes endliclier GroBe die Eigenfrequenz des Reso- 
nanzkreises herabgedriickt w ird (mathemat. Ablcitung im Original), daB also, um 
ihren urspriinglichen W ert u. dam it die Resonanz wiederhcrzustellen, die Kapa- 
zitfit des MeBkondensators entsprechcnd der Thomsonsclien Form el =  1/2 n]/C L  
yerkleinert werden muB. Es w ird so eine zu hohe D K  vorgetfiuscht, jedoeh finden 
Vff. die entsprechenden K orrekturen bis zu W iderstanden von 10000 i i  abwiirts im 
Gegensatz zu L a t t Ćy  (Philos. Magazine [6 ] 4 1 . 829; C. 1 9 2 2 .  I. 81) von unter- 
geordneter B edeutung, w iihrend untcrhalb dieser G renze, die im ubrigen prakt. 
selten unterschritten w ird , zw ar die K orrckturw erte rasch  ansteigen, aber die 
Messungen olineliin wegen dĉ r mit der wachsenden Diimpfung verbundenen Ver- 
flachung der Resonanzkurye erheblich an Genauigkeit nachlassen. (Ztschr. f. 
physik. Ch. 1 1 5 . 177—202. Rostock, Univ.) G o l t e r h a n n .

H. Ulich, Uber die Messung sehr hoher Elektrohgtwiderstdnde m it H ilfe  der 
Kolilrauschsćhcn Methode. D a bei V erw endung des M uckentoninduktorium s, ais 
einer W echselstrom ąuelle, eine gleichzeitige K om pensierung der K apazitat u. des 
W iderstandes der elektrolyt. Zellc n icht gelingt, so yerw endet Vf. den von einer 
Elektronenrohre in Scndcschaltung gelieferten u. in  einem Transform ator geeignet 
umgewaudelten W echsclstrom. Mit Ililfe  der im Original ausfuhrlich bezeichneten 
Schaltupgen u. A pparate w ird das Messcn der W iderstande bis 10s Ohm ermoglicht 
mit G enauigkeit, die dem ublichen Messen von einige H undert V betragenden 
W iderstanden nicht naclisteht. (Ztschr. f. physik. Ch. 115. 377—84. Rostock, 
Univ.) B ik e r m a n .

Wm. T. Anderson, jr. und Frederic W. Robinson, D as OxalsUure-Uranyl- 
sulfatradiometer fiir Ultraviolett. Es wird die photocliem. Zers. von Oxalsaurelsgg. 
bei Ggw. von Uranylsulfat im Quarzquecksilberlicht untersuclit. Die Rk. ist von
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der nullten O rdnung u. hat zwischen 25° u. 45° den Temp.-Kocffizienten 1,035. 
Gemische von 0,1 n-Oxals8 ure mit 0,01 mol. U ranylsulfatkonz. absorbieren nur im 
Ultraviolett u. zwar bei 25 mm Scbicbtdicke W ellenlSngen unter 360 fxfx yollstiindig, 
zwischen 360 u. 410 teilweise. D as Absorptionsvermogen setzt sich additiv aus 
demjenigen der Komponenten zusammen. Die Zers. durch blaues L ich t ist sehr 
gering, gelbes u. griincs ist w irkungslos. D er Quotient h v jN  betriigt fiir 200 bis 
280 jttjtl 19,8, fiir 320—1400 /.lfL 37. D ie katalyt. W irksam keit des Uranylsalzes ist 
in  verd. Lsgg. groBer u. beruh t wahrscheinlich auf einer A ktivierung der Oxal- 
s&uremoll. durch radioakt. E influsse, in konz. Lsgg. scheint es durch seine Liclit- 
absorption eine Schirmwrkg. auszuiiben. VfF. yerwenden eine Lsg. mit 6,3 g/l 
Oxalsaure u. 4,27 g/l 1 7 0 2 8 0 4 -3 1 1 , 0  in Quarzgefiifien von ca. 2 cm D icke zur 
Messung der relativen u. absol. Strahlungsenergie yon Quecksilberdampflampen. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 718—25. N ewark [N. J.J) K r O g e r .

—, D as Doppcl-Colorimeter nach Bjcrrum-Arrhenius. D er App. (Lieferant F . & 
M. LautensehlSger G. m. b. IŁ, Miinchen SW  6 , Lindw urm str. 29/31) gestattet mittels 
eines Bjerrumschen Doppelkeils in Yerb. m it einem Prism enschieber u. un ter An- 
wendung Clark-Lubsscher Indicatoren rasche u. genaue Best. des pn -W ertes. 
(Chem.-Ztg. 49. 433.) J u n g .

W ill ia m  M. T h o rn to n , j r . ,  und D o ro th y  Getz, Die Verwendung von p-Nitro- 
benzoesaure ais acidimełrische Ursubstanz. A uf G rund ih rer Ergebnisse m it 2 Proben 
von p-Nitrobenzoesaure, von denen die eine durch mehrfaefieś U m krystallisieren der 
rohen Yerb., die andere durch zweimaliges Um krystallisieren einer reineren Sub
stanz erhalten war, empfehlen Vff. diese Siiure ais UrmaG in der Acidimetrie. 
Verss. iiber gleichzeitige V erwendung in der Oxydimetrie sind im Gange. (Chem. 
News 130. 277—78.) H e r t e r .

M. B u sch , Quantitative JBestimmung organisch gebundenen Halogens. (Vgl. 
Ztschr. f. angew. Ch. 31. 232; C. 1919. II. 542.) Die K atalyse von H ydrazin  in 
alkoh. Lsg. mit palladiniertem  CaCO, yerliiuft nach der von G utbier ( G u t b i e r  u. 
N e u n d l i n g e r ,  Ztschr. f. physik. Ch. 84. 203; C. 1913. II. 746) angenommenen 
Gleichung. Gemessen an der Menge des gebildeten N H 3 (analyt. Unters. von 
S t a r i t z )  w erden 90°/0 in dieser W eise zerlegt. D urch Zusatz von Alkalihydroxyd 
geht die B. von N H 3 zuriick. D ie Zerlegung nach N 2H 4  =  Na -(- 2H S is t fiir die 
H ydierung am giinstigsten. Vf. teiłt eine A nalysenyorschrift mit u. gibt in einer 
Tabelle Analysenbeispiele. Yerbb., die S, P , As oder H g enthalten, scheiden fiir 
die katalyt. H ydierung aus. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 519—21.) JUNG.

M. F le u r y  und H . L e v a lt ie r ,  Unłersuchungen iiber die Stickstoffbestimmung 
nach Kjehldahl und ihre Abdnderungen. Ais S tandard diente VfF. ein AufschluB yon 
250 mg Casein mit 10 ccm II 2 SO, u. 12 Stdn. Dauer. H ierm it yerglichen sie die 
W erte, die sie mit yerschiedenen K atalysatoren, z. B . H aS 0 4, C uS04, FeSO< usw. 
erhielten. H ,S 0 4 w irkte am besten (40 Min.). Ais Reduktionsmittel dienten Oxal- 
saure u. Salze, Natriumformiat, Formol usw. Bei den Oxalaten beruht die redu- 
zierende W rkg. au f CO-B. W asserstofFentwickelnde Stoffe w irken nicht oder 
schlecht. D as beste Reduktionsmittel ist Oxalsaure (1 Stde 4 Min.). E s wurden 
noch Yerss. angestellt, indem K atalysator u. Reduktionsmittel kombiniert wurde, 
oder Tem p.-Erhohung K atalysator, Tem p.-Erhohung -f- Reduktionsmittel. — Die 
besten Ergebnisse wurden erzielt mit 5 ccm H sS 0 4 -(- 15 ccm H 3 P 0 4 -f- 5g  K 2S 0 4, 
ferner 5 ccm H 2 S 0 4 +  15 ccm HsP 0 4 Ą- Oxalsiiure. Nach dem AufschluS ist es 
ratsam, 15—30 Min zu kochen. ( B ie d .  Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 54. 193—95.) H a a .

P. E . V e rk ad e , J .  Coops und H . H a rtm a n , Calorimetrische Unłersuchungen V III . 
Die Paraffinol-Methode\ ein H ilfsm ittel bei der Bestimmung der Verbrennungswarmen 
von schwer terbrennlichen und hygroskopischen Substanzen. (YII. vgl. Chem. W eek- 
blad. 21. 282; C. 1924. H . 509.) Ehe die Yfi'. die Resultate ih rer systemat. Unterss.
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yeroffentlichen (vgl. z. B. Koninkl. Akad. van W etensch. Amsterdam, W isk. en 
Natk. Afd. 33. 766; C. 1925. I. 1281), geben sie die von ihnen eingefiihrten tcchn. 
Verbesserungen an, iiber die fruhere Autorcn meist zu w enig Einzeiheiten gebracht 
liabeo. Methode A : ohne Hilfssubstanz. Die Substanz w ird auf das Ende des 
Ziindfadens gelegt, der eyentuell in eine Schleife endet; bei niedrig sehmelzenden 
Substanzen laBt man den Faden in die Sehmelze tauehen, im pft mit einem K rystall 
u. klopft die feinen Krystśillchen ab. Metbode B : mit ein w enig Hilfssubstanz. 
Das Ende des Ziindfadens w ird mit N aphtlialin getrankt, dcssen Y erdunstung zu 
yernachlassigen ist. Undefinierte Substanzen sind ais „Initialzunder“ zu vcrmeiden 
(Collodium). Methode C: V erbrennuug in einem Platintiegel von groBerem W asser- 
wert, wobei der mit H ilfssubstanz getriinkte Ziindfaden au f dem Verbrennungsgut 
liegt, so daB die V erbrennung von oben nach unten geht. (Fur Substanzen mit 
kleiner Verbr.-WJi.rme ocftr hohem F.) Paraffinol-M ethode D, die uniyersell ist. 
(Vgl. llOTii u. W a l la s c h ,  Ber. D tseh. Chem. Ges. 46. 896; C. 1915. I. 1752.) Man 
gibt das Ol am besten aus einer Tropfflasche au f die poroś gehaltene Pastille, wobei 
die Benetzungs- oder Liisungswarme zu yernachlassigen ist. Die Vff. geben yiele 
Einzeldaten yon V crbrcnnungen nach den yerschiedenen Methoden, die gu t uber- 
einstimmen. Paraffinol ist angebracht bei Substanzen mit kleiner Verbr.-W arine, 
hohem F., bei groBen Krystallm assen u. hygroskop. Substanzen. Beispiele werden 
gegeben. (lice. trav. cliim. Pays-Bas. 44. 206—16. Rotterdam, Handelshoch- 
schule.) W . A. K o t u .

E lem en te  und anorganlsche V erbindungen.
M ax  A w sch a lo m , Schnelle Abscheidung von Schwefel, der bei analylischen 

Reaktionen ausgeschieden ist. D en aus H aS oder Thionatcn abgeschiedenen Schwefel 
durch CS.; zu entfernen, cmpfiehlt sich nicht. Bequemcr ist ein geringer Zusatz von 
Ather, der den milchigen Schwefel koaguliert, so daB er an der Glaswand adhariert. 
(Anal. Asoc. quim. Argentina. 12. 461—62. 1924. Uniy. Tucuman.) W . A. R o m .

W . S. H e n d rix so n , Die Einw irkung einiger Oxydationsmittel a u f Sulfit und  
dessen Bestimmung m it Jodat. Vf. untersucht die Einw. von Bromat, Dichromat 
u. Jodat auf Sulfit in saurer Lsg. Bei der Oxydation mit Brom at u. Dichrom at 
war der V erbrauch an Oxydationsmittel stets geringer (93,4 bezw. 95,05%) ais zur 
yollstandigen U berfiilijung in Sulfat notig ist. Vf. fuhrt dies au f die B. yon 
Dithionsdurc zuruck, was fiir die Oxydation m it KMnO< von D ym ond u . H u g iie s  
(Journ. Chem. Soc. London 71. 314 [1897J bewiesen worden ist. Die Verss. von 
M ay r u . P e y fu s s  (Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 127. 123; C. 1924. I. 75), Best. 
von H 2 S 0 3 durch Oxydation mit B r im statu  nascendi, konnten yom Vf. nicht 
bestatigt werden. Mit Joda t is t hingegen die Best. ąuantitatiy . Die T itration 
wurde auch potentioifietr. yerfolgt, wobei dieselben R esultate wie bei der gewohn- 
lichen T itration erhalten w urden. Vf. diskutiert das yerschiedene Verh. yon Jodat 
u. Brom at gegeniiber Sulfit an H and der Reaktionsgeschwindigkeiten der 3 Stufen 
der Landolt-Rk. bezw. der der Rk. mit BrOs'. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 
1319—25. Grinnell [Iowa], College.) Jo sep iiy .

G iuseppe ComeUa, Uber quantitative Anderungen der Mischung zweier gleich- 
artiger Salze und eine neue indirekte Methode zur quantitativen Analyse. T itriert 
man n. NaCl-Lsg. oder KCl-Lsg. oder Mischungen beider mit n. A gN 0 3 -Lsg., so 
werden immer die gleichen ccm AgNOa yerb rauch t Lost man jedoch yon einer 
Mischung unbekannter Zus. eine dem Mol.-Gew. des NaCl entsprechende Menge 
u. titriert, so w ird man entsprechend des Gehaltes an KC1 in der Mischung eine 
Verschiebung im A gN 03-V crbrauche erhalten, aus der sich der Gehalt an KC1 
bezeichnen laBt. Um die Berechnung zu ersparen, teilt Vf. ein Diagramm mit, 
woraus sich der Gehalt yon Mischungen an NaCl u. KC1 direkt ablesen laBt.
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D ieserhalb sei au f das Original yerwiesen. (Annali Chim. Appl. 1 5 . 123—36. 
Palermo.) G r im m e .

Th. Sabalitschka und G. Reichel, Alkalimetrische Bestimmung von Aluminium- 
salzen und freien Sauren nebeneinander. Ais Indicatoren zur alkalimctr. Best. yon 
freier Siiure in  Al-Salzlsgg. eignen sich alizarinsulfonsaures N a  u. Anłhocyan (aus 
den roten Blumenbliittern der Bliiten von Paeonia peregrinaMill. var. officinalis Retz 
u. Paeonia arborea Don. mit 90%ig. A.' extrahiert). W enn man auBerdem nach S t o c k  
(Ber. D tsch. Chem. Ges. 33. 552; C. 1900. I. 690) m it BaCl2 u. Phenolphthalein titriert, 
so findet man die in der Lsg. yorhandene Gesamtsaure; die Differenz entspricht 
der an Al gebundenen Siiure, w o r aus sich der A l-Gehalt berechnet. Zur Best. des 
Al-Gehalts von Al-Aceiatlsgg., die gegen Anthocyan an sich alkal. reagieren, muB das 
Acetat erst in das Sulfat iibergefuhrt werden. 10 g  L iąuor aluminii acetici werden 
mit 3 ccm konz. H 2S 0 4 eingedampft, yorsichtig bis zur Entw. von H 2 S 0 4-D;impfen 
erhitzt, m it W . aufgenommen u. im MeBkolben auf 50 ccm aufgefiillt. 20 ccm 
davon werden mit W . auf 75 ccm verd ., mit 3 T ropfen Anthocyanlsg. versetzt u. 
mit n-Laugc auf farblos titriert. W eitere 20 ccm werden mit 4 g  BaCl* yersetzt, 
auf 75 ccm yerd. u. nach Zusatz yon 1 ccm Phenolphthaleinlsg. mit n-Lauge bis 
zur Rotfiirbung titrie rt, ohne B aS 0 4 abzufiltrieren (erhitzen u. bis zur bleibenden 
Rosafiirbung titrieren). Die Differenz beider T itrationen ergibt die an Al gebundene 
S&ure, diese den Al-G ehalt der Lsg. — Die vom D. A. B. yorgęschriebene Fiillung 
mit NH 3 ist mangelhaft. (Arch. der Pharm . 263. 193—96.) Z a n d f .b .

Koch, Bestimmung von Yanadin in  Ferrovanadin und die Rot-Griin-Methode. 
Bei den Verss., Diphenylcarbohydrazid („Diphcnylcarbazid" Kahlbaum) (vgl. B r a n d t ,  
Ztschr. f. anal. Ch. 1 9 0 6 .  95; C. 1 9 0 6 ,  I. 1187) ais Indicator bei derT itra tion  von 
V  in Ferroyanadin anzuwenden, storte der Farbenum schlag von R ot uber Blauyiolett 
zu Griin. Fe, 0 2 des W . u. Menge der H 2S 0 4  ist offenbar yon EinfluB auf die 
Titration. Man muB unter gleiclien Yerhiiltnissen arbeiten unter T iterstellung mit 
einem Ferroyanadin mit bekanntem Gehalt. Verss. zur Titration von Cr neben V 
nach der Tiipfelmethode sclieiterten an der labilen N atur der V-Oxyde, doch gibt 
das Yerf. (dem Vf. mitgeteilt von J .  K ent Smith, Pittsburgh) bei hoherem Gehalt 
annahernd richtige Zahlen. Vf. bestimmt das V in Ferroyanadin grayimetr. durch 
Fiillung mit H gN 03. (Chem.-Ztg. 4 9 .  479—80. Bochum.) J u n g .

— , Silber und Gold in  Kupferschlamm. Zur Best. des Ag  in Kupfernieder- 
scliliigen wird die Probe in H N 0 3 gel., abgeraucht, von S i02, die einen Teil des 
Au enthiilt, abfiltriert, Ag mit CuCl2 gefiillt unter Zusatz von Bleiacetat u. H 2 S04. 
Zum Filtrat gibt man H sS-W., um Spuren Au u. Ag zu fiillen. Die Ndd. werden 
einer Kupellation unterworfen. (Chem. Trade Journ . 76. 608.) J u n g .

L. L osana und G. F e r r e r o , Schnellanalyse einiger Aluminiumlegierungen. 
1—2 g der Probe werden mit 30 ccm 15°/aig. KOH nach Aufhoren der stiirm. Rk. 
zum Sieden erhitzt. Nach 10 Minuten ist in der Regel die Einw. beendet, Cu u. 
F e bleiben ungel., Al u. Zn gehen ais Kaliyerbb. in Lsg. Mit W . au f 500 ccm aus- 
waschen. Riickstand in wenig IINOs gel., ubersiittigen mit NHS, aufkochen u. 
Fe(OH ) 3 abfiltrieren. W&gen ais Fe 2 Os. Im F iltrat Cu elektrolyt. bestimmen. Lsg. 
der Kaliyerbb. mit HC1 eben ansiiuern, m it 10 g NH,C1 yersetzen u. mit iiber- 
schUssigem NH 3  einige Minuten kochen. A1(0H ) 3  abfiltrieren u. in der Lsg. Zn 
n ach  S c h a f f n e r  mit Na^S fallen. (Annili Chim. Appl. 1 5 . 116—20. Turin.) G ri.

B estandteile v o n  Pflanzen und Tleren.
S. Demjanowski, Dic Anwendung der elektrischen Leitfahigkeit bei der ąuanti- 

tatwen Analyse in  der biochemischen Praxis. Es w ird eine Methode zur Titration 
anorgan. Salze m it Hilfe der Leitfahigkeitsbestimm ung gegeben (vgl. H. W . F i s c h e r ,
C. 1 9 0 9 .  I. 260). Vf. bedient sich der A pparatur yon A r r h e n i u s . Zu dem gel.
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Salz wird kubikzentimeterweise V io“n * NaOH zugegeben u. aus den Leitfahigkeits- 
werten Kuryen gezeichnet, aus dereń Knicken die N eutralisationspunkte berechnet 
werden. Die Genauigkeit betragt 2% . UnterBueht wurden CdSO ,, CdCl, -f- 2aq, 
CuSO, -{- 5aq , FeCl3, Fe2 (SO j3 9aq  u. HgCL,. L iegt Neigung zu Komplex- 
bildung vor, w ird die Salzlsg. zu der Vio'n - NaOH gegeben. Um die Anwendbar- 
keit der Mefhode au f biochem. Probleme zu priifen, titriert Vf. m it befriedigenden 
Resultaten Blut u. Speichel. (Journ. Russ. Phys.-C hem . Ges. 55. 327—33. 1924. 
Jekaterinoslaw, Berg-Inst.) T a u b e .

0. N oetze l, Dic Bestimmung von Silicofluoridcn neben Fluoriden in  organischen 
Sto/fen. H 5 SiF 6 w ird qualitativ leicht durch Bedecken des EntwicklungsgefaBes 
mit Glasplatte durch B. yon Si(OH).,, kurze dicke Niidelchen, nachgewiesen. Zur 
quantitativen Best. w ird zuniichst der Gehalt an F  (vgl. Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- 
u. OenuBmittel 49. 31; C. 19S5. I. 2455) erm ittelt, in einem anderen Anteile der 
Si-Gehalt Si X  6,821 =  Na.2 SiF6. Z ur Abscheidung des S i0 2: Substanz mit
0,5—1 g NajCO, yeraschen, mit W . aufnehmen, m it HCl schwach ansauern, mit 
NHS (NH4)sC 0 3 im UberschuB kochen, bis Hauptm enge von N H a w ieder ver- 
trieben ist, mit W . au f 30 ccm auffullen, mit NaCl siittigen, kochen, bis NaCl 
wieder auszufallen beginnt, mit W . eben wieder losen, w ieder kochen, filtrieren 
mit 10°/oig- NaCl-Lsg. nachwaschen, in Pt-Schale yeraschen, dreimal mit IICl 
(D. 1,19) abrauchen, bei 140° trocknen, m it verd. HCl u. W . auskochen, mit W . 
bis Yerschwinden der Cl'-Rk. auswaschen, yeraschen, gliiheń, wiigen. (Ztschr. f. 
Unters. Nahrgs.'- u. GenuBmittel 49. 204—6. Breslau, Chem. U ntersuchungsam t der 
Stadt.) ! ' G r o s z f e l d .

P . L ecom te  du  N o u y , E ine hocliempfindliche physikalische Mcthode zur Fest- 
stellutig von Eiweifi in  einer Losung. Natrium oleat in einer Konz. 1/1000 setzt dic 
Oberflachenspannung yon W . oder yon einer Salzlsg. plotzlieh herab; die Senkung 
geht aber w eiter u. erreicht ^erst nacli einer Stde. den (iefsten Stand. Befmden 
sich jedoch in der Lsg. andere Kolloide, so setzt bei der gleichen Oleatkonz. nach 
dem anfanglichen Sturz eine Steigerung der Oberflachenspannung ein , so daB 
ńahezu der ursprungliche W ert erreicht w ird. 1/1000000 g EiweiB hat auf die 
Oberflachenspannung des W . (Mengenangabe feh lt, Uhrglasyerss.) keinen EinfluB. 
Aus diesen Beobachtungen heraus kommt Vf. zu folgendem Nachweis von Eiioeij}. 
Zu 1  ccm 1 :300000 reinen Na-Oleats w ird 1  ccm einer Lsg. von 1 : 25000000 kry- 
stallisierten HUhnereiweiB gegeben u. der Fali der Oberflachenspannung im Ver- 
gleich mit der reinen Oleatlsg. (1:600000) gemessen (nach 2 Stdn.). Die Ggw. des 
EiweiBes hat die Senkung der Oberflachenspannung der Oleatlsg. yerhindert. 
(Versuchstabellen mit den W erten in dyn). D am it ist der Nachweis yon 0,00000001 g 
EiweiB, wie der w eitere A usbau der Methode zeigen soli, moglich. (Science 61. 
472. New York, ROCKEFEOLER-Inst.) O p p e n h e i m e r .

H. Y a le n tin , Z ur Herstellung und Gehaltsbestimmung des IAąuor A lum inii acetici. 
Die Gehaltsbest. ist schwierig, zum Teil ungenau; sie wird zunachst an H and des 
Schrifttums besprochen. Zur Herst. yon Lsgg. richtigen Gehalts u. prakt. frei von 
Al-Sulfat empfiehlt sich, 100 g Al-Sulfat in 270 g  W . zu losen, zu filtrieren, die D. 
zu bestimmen, daraus nach einer Tabelle die w irklich yorhandene Menge des mit 
18 Molekeln W . krystallisiertcn Salzes u. hieraus die crforderlichen Mengen CaCOs 
u. yerd. Essigsiiure zu berechnen. Oder man stellt die Al-Sulfatlsg. au f die vor- 
geschriebene D. 1,152 ein u. yerw endet dayon 365 g der Lsg., die genau 100 g 
Salz enthalten. Zur Gehaltsbest. empfielt Vf. sein T itrationsyerf. (Apoth.-Ztg. 27. 
590; C. 1912. II. 874 u. U t z , Pharm . Zentralhalle 62. 509; C. 1921. IV. 1076) an 
Stelle des langwierigen Verf. des Deutschen Arzneibuches. D a es aber au f yollige 
Genauigkeit n ich t ankommt, geniigt es, die A l-Acetatgrenzwerte zu erm itteln; ais 
Failungsmittel w ird primares K -A rsenat (Macquersches Salz. K H sA sO j benutzt,
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gefiillt w ird damit das bas. Salz Al4 (A s04)3 (0H)3. Man yerd. dazu 10 g der Al- 
Acetatlsg. mit W . au f 100 ccm, bringt je  20 ccm dieser verd. Lsg. in 2 Flaschen 
yon etwa 100 g  Inhalt u. gibt NaOH zu, bis sicb der Nd. w ieder gel. bat. Nun 
gibt man in die eine Flasclie a 12 ccm, in die anderc b 14 ccm einer genau l°/o'g- 
(1 g  in 100 ccm) Lsg. des Maequerschen Salzes u. darauf yerd. Essigsaure, bis sicb 
blaues Lackmuspapier ro tet; man liiBt absitzen u. filtriort ab, Das F iltra t yon a 
muB au f Zusatz von N II3 oder weiterem M acquerschen Salze eine T riibuug geben, 
das F iltra t von b darf sicb dabei nicht yeriindern. An Stelle einer Alkaliarsenatlsg. 
kann man auch eine Arsenatlsg. benutzen, die durch Oxydation m it 7.o-n. Jodlsg. 
aus L iąuor Kalii arsenieosi hergestellt w urde (vgl. Original). (Apoth.-Ztg. 40. 454 
bis 456. Tilsit.) RQHŁE»

M. D u y ste r, Die pliytochetnische und bakteriologische TJntersuchuńg inlandischcr 
pflanzlicher Heilmiłtel, im besonderen die qitaliłative und quantitative mikrochemisclie 
Analyse. Beschreibung der Entw. in u. Bedeutung fur Niederliind. Indien. (Pharm. 
T ijdschrift yoor N ederlandsch Indii: 2. 192—208.) G r o s z f e l d .

G eorg  L ockem ann , Weitere Vorschlage zur Wertbcstbnmung der Desinfektions- 
mittel. Vorschliige iiber abgekurzte Schreibweisen yon Formeln fur den Wirkungs- 
grad yon Desinfektionsmittel gegenuber bestimmten Organismen sowie iiber abgekurzte 
tabellar. D arstst. (Desinfektion 10. 48—52.) G r o s z f e l d .

- -t ii

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

F e lix  S in g e r , Fullkorper. Vf. bespricht die yerscliiedenen A rten yon Fiill- 
korpern, besonders die Raschigringe u. ihre mannigfachen Yerwcndungsmoglich- 
keiten. (Ztschr. Ver. Dtscli. Ing. 69. 789—90. Charlottenburg.) J u n g .

G ino Bozza, Pumpen fu r  die chemische Industrie. I. Pumpen fiir Gasemulsions- 
fliissigkeiten. — Rentabilitatsberechnung. Form eln zur Berechnung der W irksamkeit 
der yerschiedenen Pumpensysteme. (Atti Congr. Naz. Chim. Industriale 1924. 
294—305. Payia. Sep.) G r im m e .

G ino Bozza, Uber einige praktische Erwiigungen uber Mischer fiir Gasemulsionen. 
(Vgl. vorst. Ref.) Tbeoret. Berechnungen der W irksam keit der App. yon B r o w n , 
D o r r  u. P a r r a l . (Atti Congr. Naz. Chim. Industriale 1924. 306—11. Payia, 
Sep.) G r im m e .

W a lte r  F re u n d , Saurefeste ITolzexhaustoren fu r  Dunstabsaugung, Schwefel- und 
Sdureddmpfe. Die Daquaexbaustoren werden empfohlen. (Ztschr. f. ges. Textilind. 
28. 279—80. Miinchen 0 8 .) SO y e r n .

A. D. L u t t r in g e r ,  Die Wiedergewinnung fliichtiger Lomngsmittel. Ableitung 
der Gasgesetze au 3  der kinet. Gastheorie. (Caoutchoue et G uttapercha 22. 
12627—29.) E v e r s ,

A. D. L u ttr in g e r ,  Die Wiedergewinnung der fluchtigen Lo&ungsmittel. Die 
W iedergewinnung von yerdam pften Losungsmm. aus Gas-Luftgemischen durch Kom- 
pression u. Abkiihlung, sowie durch Adsorption in anderen Fil. wird beschrieben. 
(Caoutcliouc e t Guttapercha 22. 12671—72.) E y e r s .

K a r l  L adiach , MeiBen, Sa., Zerstaubungsdiise, nach D. R. P . 411948, dad. gek., 
daB zur V erhinderung der insbesondere bei der Trocknung von spezif. schweren 
Suspensionen u. haltbaren gallertartigen Lsgg. auftretenden Filterbildung in das 
yon D ruckluft durebzogene Diisengehause eine yon einem Rolir eingesehlossene 
Schneckenspindel eingesetzt ist u. diese das zu zerstiiubende Gut aus einem Ftill- 
trichter nach der Austrittsm undung der Diise u. in den yon der D ruckluft erzeugten



1925. II. Ht. A l ł g e m e i n e  C H fiiłlscH E  T e c h n o l o g ie . 589

Kegelmantel befćirdert. (D. R . P . 413679 K I. 12 a vom 17/5. 1923, ausg. 19/5. 1925. 
Zus. zu D. R. P. 411948; C. 1925. I. 2500.) K a u s c h .

W ilh e lm  S eck er, Miinchen, Ilerstellung eines saurebestdndigen Uberzuges fiir 
Betonbehalter nach D. 11. P. 407 823, dad. gek., daB die M. mittels Luft- oder Gas- 
stromoa durch eine Itohr- oder Schlauchleitung zerstaubt gegen die Bctonflache ge- 
blasen wird u. zwischen diese u. die Ausmiindung eine Heiząuelle (Glasflammc o. dgl.) 
derart cingeschaltet w ird, daB der S geschm., eine EntzUndung desselben yermieden 
wird. (D. R. P. 414126 K I. 12 f vom 17/11. 1923, ausg. 23/5. 1925. Zus. zu D. R. P. 
407 823; C. 1925. I. 997.) K a u s c h .

O tto F a u s t und H e in r ic h  Y o g el, Prem nitz, \Vosthavelland, Ilerstellung Icol- 
loidaler Ldsungen, insbesondere anorgan. Stoffe, dad. gek., daB man eine wss. Ab- 
kochung von Koniferenreisjg oder -rinde m it oder ohne D ruck, eingedickt oder 
nicht eingedickt, yerw endet. (D. R . P . 414186 KI. 12g vom 17/2. 1924, ausg. 25/5. 
1925.) K a u s c h .

K. Y am ash ita , Tokio, Trennung von Kolloiden von Fliissigkcitcn. Man setzt 
zu den die Kolloide enthaltenden Lsgg. oder Suspensionen eine flotticrende Fl. 
wie Ole, Kreosot, K ohlentcer u. fiigt ein Gas zu oder entwickelt ein solchcs darin, 
wahrend man umriihrt. Nach dem Absitzenlassen gew innt man die Kolloide aus 
der obersten Schieht. (E. P . 231430  vom 30/12. 1924, Auszug yeroff. 20/5. 1925. 
Prior. 29/3. 1924.) KAUSCn.

Akt.-Gea, f iir  A n ilin -F a b r ik a tio n , Berlin, Ilarten  von Kolloiden. Beim Ilarten  
der Kolloide w ird in diesen eine nichthartende Substanz (Na^Cr.jOj) fcin yerteilt u. 
hierauf werden die "Kolloide .mit einer an sich ebenfalls nicht hartenden Lsg. (H ydro
chinon) behandelt, die mit der ersten ein H artungsm ittel heryorbringt. (E. P . 
231564 vom 10/12. 1923, ausg. 30/4. 1925.) K a u s c h .

S erge  B ounakoff, Paris, Cyklonfliissigkeitsabscheider fiir Gas-, Dampf- oder 
Luftstrome, dessen Innenwafad m it schraubenformigen Rippen yersehen ist, dad. 
gek., daB diese Rippen an ihrer Unterseite einw arts gebogen sind. — Verss. haben 
gezeigt, daB durch diese E inrichtung eine fast yollkommene Abscheidung der 
Fliissigkeitsteilchen erreicht wird, dic den Anspriichen der Praxis durchaus geniigt. 
(D. R . P . 414140 K I. 12 o vom 1/11. 1923, ausg. 25/5. 1925.) K a u s c h .

C anad ian  N a tio n a l C arbon  C om pany , L td ., T oronto , Ontario, ubert. yon: 
A rth u r  B. R ay , New York, E ntfernung schadlicher Bestandteile aus Gasen und  
Ddmpfen mittels aktiyer Kohle. (Can. P . 243837  vom 8/5. 1924, ausg. 21/10.
1924.) K a u s c h . 

C anad ian  N a tio n a l C arbon  C om pany, L td ., Toronto, Ontario, ubert. von:
A rth u r  B. R ay , New York, ■"Trennung von Gasgemischen mittels Adsorptionskohle 
unter geeigneten Bedingiingen u. A nwendung von W . enthaltender A dsorptions
kohle. (Can. P . 243839 vom 8/5. 1924, ausg. 21/10. 1924.) K a u s c h .

Ges. f iir  C hem ische  P ro d u k tio n , W aldhof, Mannheim, Adsorptionssto/fe fiir  
Gase. Man yerw endet zur Adsorption yon Gasen akt. in Ggw. von Alkalisalzen 
(Carbonat, Sulfide, Polysulfid) erzeugte Kohle. (E. P. 231466 yom 13/3. 1925, 
Auszug yeroff. 20/5. 1925. Prior. 25/3. 1924.) K a u s c h .

C hance & H u n t, L im ited , England, Reinigung von Gasen und Ddmpfen. Man 
treibt die Gase durch in bezug au f ihre D urclibrechungen yersetzt zueinander 
angeordnete wenig yoneinander entfernte Platten. Diese zeigen yon P latte zu 
Platte an GroBe zunelimende Óffnungen. (F. P . 586544  vom 29/7. 1924, ausg. 28/3.
1925. E. Prior. 24/6. 1924.) K a u s c h .

H e n r i C esar H e rn u , Frankreich, Reinigung ton  Gas und Wasser. Man reinigt
die h. Gase mit fein zerteiltem W . u. kiihlt gleichzeitig. (F. P . 586520  vom 10/12.
1923, ausg. 28/3. 1925.) K a u s c h .

VII. 2. 39
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A rth u r  S h a le r  W illiam s , Ithaca, N. T ., Trennung von Gasen und Fltissig- 
kciten. Man zwingt das Gemisch durch eine Yielzahl enger Ilolire zu stromen, 
die zwisehen beiden Enden Druckdifferenzen aufweisen; alsdann liiBt man sie in 
einen Baum unter niedrigerem D ruck expandiercn. (A. P . 1535754  vom 4/9. 1923, 
ausg. 28/4. 1925.) K a u s c h .

M e ta llb a n k  u n d  M e ta llu rg is c h e  G ese llsch a ft A .G ., F rankfu rt a. M., lloch- 
spanmmgsisolator, insbcsondere fiir elektrisclie Gasrciniger. 1. nach D. R. P. 377197, 
dad. gek., daB die Spruhorgane am Umfange des Isolatora durch zugeschiirfte oder 
zugespitzte Vorspriinge des Isolatora selbst gebildet sind. — 2. dad. gek., daB der 
Isolator ais Rillenisolator mit scliarfen W ulstkanten ausgebildet ist. — 3. dad. gek., 
daB die W ulste nach einwiirts glockenartig ausgehohlt sind. — 4. dad. gek., daB 
die Untcrseite der W ulste ais senkrecht zur MantelflSche des Isolators yerlaufende 
Ebene ausgebildet ist. (D. R . P. 413709  K I. 12e vom 7/6. 1923, ausg. 19/5. 1925. 
Zus. zu D. R. P. 377197; C. 1923. IV. 355.) K a u s c h .

G ustav  W e in m a n n , Zurich, Fiillkorper fiir Absorptions- und Reaklionsłiirme. 
(Sohwed. P . 56699  vom 16/3. 1921, ausg. 20/5. 1924. Prior. 17/3.1920. — C. 1921.
IV. 100 [E. P. 160180.]) M a i .

G eorges L. E . P a ta r t ,  Frankreich, Trennung v<m Gasgemischen. D urch totale 
oder partielle Verfliissigung u. Rektifikation. (F. P . 587 6 8 8  vom 21/8. 1924, ausg. 
22/4. 1925.) _ K a u s c h .

B enzonaftene , Mailand, Trennung von Gasgemischen durch Verfliissigii>ig. Um 
aus Brennstoffen, Schwerolen oder Fettstoffen erbaltene Gasgemisehe yon den 
leichten darin befindliclien KW-stoffen zu befreien, komprim iert man die Gas- 
gemisehe au f 20 Atm., leitet sie dann durch einen Verflussiger, einen K uliler u. 
einen Expansionsraum. D ie kondensierte FI. w ird fraktioniert destilliert. Die nicht 
kondensierten Gase leitet man durch HjSO^-Wfischer, die au f 150° erhitzt sind 
oder durch B r,, um C ,H 4 zu absorbieren u. durch einen W asserskrubber. (E. P. 
231460  vom 10/3. 1925, Auszug veroff. 20/5. 1925. Prior. 26/3. 1924.) K a u s c h .

C onso rtium  fiir  e le k tro c h e m isc h e  In d u s tr ie  G. m . b. H ., Miinchen, Verfahren 
und Vorriehtung zur Trennung von Wasserstoff und Sauerstoff aus elektrolytisch ent- 
wickeltem Knallgas durch Tiefkuhlung, 1 . dad. gek., daB das ICnallgas in elektrolyt. 
App. bei AusscliluB von T rennyorr. unter inSBigcm U berdruck erzeugt wird, wo- 
nach es unter A ufrechterhaltung des Entw icklungsdruckes — zweckmiiBig durch 
Kiihlung — getrocknet u. bis zur Verfliissigung des O, mittels fl. N , in Kon- 
densationsapp. tiefgcktihlt wird. — 2.' dad. gek., daB die K nallgas fuhrenden 
Apparateteile so dimensioniert werden, daB der im Falle einer Zundung auftretende 
U berdruck von denselben schadlos ertragen wird. — 3. dad. gek., daB die Ver- 
flussigung des O, durch unter yermindertem D ruck sd. N , yorgenommen wird. — 
4. dad. gek., daB der Partialdruck des zur K ondensation des H , dienenden yer- 
dampfenden N , durch Einleiten des abgeschiedenen H , erfolgt. (D. R . P . 414187 
KI. 12i vom 9/2. 1924, ausg. 25/5. 1925.) K a u s c h .

E u g b n e  F o ra y , Frankreich, E xtraktion  verschiedener Stoffe, insbesondere von 
Pflanzen. Pflanzen, Friichte, Bliiten usw. werden in Losungsmm. wie A., A. usw. 
eingebracht u. die dadurch erhaltenen Extrakte in Salz, Zucker, Mehl usw. ein- 
gebraeht, w orauf man die Losungsmm. w ieder gew innt u. nach erfolgter Aus- 
krystallisierung von neuem zur Extraktion yerwendet. (F. P P . 587 678 vom 6 /8 .
1924, ausg. 22/4. 1925 u. 587 6 8 6  yom 19/8. 1924, ausg. 22/4. 1925.) K a u s c h .

S ocie te  des P ro d u its  C h im iąues d u  B ois, Paris, Verfahren und Vorrichtung 
zur Konzentralion verdiinnłer fliichtigcr Stoffe aus W asser durch Yerdampfung 
unter W iederyerw endung der aus den R iicklaufkolonnen gewonnenen Dampfe,
1. dad. gek., daB die Dampfe im Gegenstrom zu den zu konzentrierenden Lsgg. ge- 
fiilirt sind u. die Abdiimpfe aus einer der R iicklaufkolonnen nach erfolgter Neu-
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tralisation dcm E rhitzer oder einem der E rhitzer einer anderen Leitung zugeleitet 
werden, wobei in der R ucklaufkolonne jeder Leitung das K ondensat aus der frak- 
tionierten Kondensation ihrer Abdiimpfe w ieder eintritt. — 2. dad. gek., daB der 
Rucklaufkolonne jeder Leitung ein bestimmter Teil der ablaufcnden Kondcns- 
wSsser aus den Diimpfen, beispielsweise des Erhitzers einer anderen Lcistung zu- 
gefiihrt wird, dessen Menge selbstatig im Betrieb sich einstellt. — 3. bestehend in 
zwei oder m ehr reihenweise untereinander yerbundcncn Leitungen, deren jede mit 
je einer Konzentrationskolonne u. Rucklaufkolonnen yersehen ist, dad. gek., daB 
die Erhitzer jed e r Kolonne von den wiedergewonnenen, neutralisierten Diimpfen 
der yorliergehenden Kolonne beheitzt sind u. der Rucklaufkolonne der ersten 
Leitung ein Teil der ablaufenden K ondenswasser aus den Diimpfen des Erhitzers 
der folgenden Leistung in selbsttiitig sich einstellender Menge zuflieBt. — 4. dad. 
gek., daB die fiir die Eiriftthrung in die R ucklaufkolonne bestimmten, aus dem 
Erhitzer der jeweils folgenden Leitung abgezogenen Reinigungswiisser in ihrer 
Menge durch UberlaufgefaB dem Y erbrauch entsprechend selbsttatig geregelt werden. 
Weitere 3 Anspriiche kennzeichnen Ausfiihrungsform en der Vorr. (D. R . P . 413832 
KI. 12 a vom 1/7. 1922, ausg. 16/5. 1925. P . Prior. 6/1. 1922.) K a u s c h .

K a li-F o rsc h u n g s -A n s ta lt G. m . b . H ., Leopoldshall b. StaBfurt, Abkiihlen 
hei/ier Salzlosungen im  Vakuum, dad. gek., daB man das aus der h. Lsg. bei An- 
wendung des Vakuums yerdunstete W . durch k. W . ersetzt, wlihrend der Wiirme- 
inhalt der abgcsaugten B riiden’ zweckmiiBig zur neuen Herst. h. Salzlsgg. Ver- 
wendung findfet. (D. R . P . 413710 K I. 121 vom 15/3. 1921, ausg. 14/5. 1925.) K a u s c h .

G ese llschaft fu r  L in d e ’s E ism a sc h in e n  A.-G., W iesbaden, Ausscheidung von 
Salzen aus Losungen, dad. gek., daB erschopfte Lsg. in unterkuhltem  Zustande mit 
der yorgekuhlten frischcn Lsg. zwecks W arm caustausches in einem Salzausscheider 
ohne KUhlfl&chen yerm ischt w ird , wobei zweckmaBig die Vorkiihlung in an sich 
bekannter W eise mittels erschopfter Lsg. erfolgt, w ahrend die vom Salz befreite 
Lsg. in einem aus mehreren mit Kuhlflachen yersehenen Kiihlern bestehenden 
System unterkiihlt w ird , wovon abwechsclnd jedesm al ein K iihler bei abgestellter 
Kiihlung zwecks Reiniguug der Kuhlfliichcn yon frischer Losung durchflossen wird. 
(D .R .P . 413819 K I. 12c vom 18/10. 1921, ausg. 16/5. 1925.) K a u s c h .

T hyssen  & Co. A kt.-G es. A bt. M a sc h in e n fa b r ik , Mfilheim, R uhr. Nach A rt 
eines Kaminkiihlcrs gebautes Kiihlwerk, insbesondere fiir Laugen, bestehend aus 
einem mit Rieseleinbau yersehenen Kiihlraum u. einem zwecks W arm eriickgewinnung 
mit diesem yerbundenen, ebenfalls mit Rieseleinbau ausgestatteten Fliissigkeits- 
erwarmraum, dad. gek., daB der Flussigkcitsfall in den einzelnen Kammern der in 
an sich bekannter W eise von der L uft u. den Schwaden im Cjuerstrom zu den Pil. 
flurchstrichenen, nebeneinaniler angeordneten u. von oben nach unten unterteilten 
Ktthl- u. Erw arm raum e sowie der Sehwadenstrom zwischen den Kiihlkammern u. 
den Erwarmkammern derart geschaltet Bind, daB liinsichtlich des W arm euberganges 
in der Gesamtanlage eine Gegenstromwrkg. erreicht w ird. (D. B,. P . 414139 
KI. 12 c yom 10/12. 1922, ausg. 23/5. 1925.) K a u s c h .

T h e rm a l In d u s tr ia l  a n d  C hem ical (T. I .  C.) R e se a rc h  C om pany , L im ite d  
und D oug las R id e r , London, Yorrichtung zur Warmebehandlung von Sto/fen durch 
Bcruhrung m it geschmolzenem Metali, 1 . dad. gek., daB zwei oder m ehrere parallcle 
Wellen, von denen jede diinne Scheiben trag t, in solcher Entfernung yoncinander 
angeordnet u. daB die Scheiben auf einer W elle so in bezug auf die Scheiben auf 
der benachbarten W elle oder den benachbarten W ellen gelagert sind, daB die 
Scheiben der ersteren W elle sich zwischen die Scheiben der benachbarten W ellen 
erstrecken. — 2. dad. gek., daB quer gestellte ScheidewSnde zwischen den Scheiben 
einer W elle yorgesehen sind, um den zu behandelnden StofF an einer Bewegung 
Uber die Obcrflachc des geschm. Metalls, ohne eingetaucht zu w erden, zu yer-

39*
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hindern. — 3. dad. gek., daB A bstreifcr vorgesehen sind, die melir oder weniger 
radial zu jeder Scheibe unterhalb der Oberflaehe des gesclim. Metalls angeordnet 
sind u. den evtl. an der Scheibe haftenden Stoff an dem A uftauchen aus dem 
geschm. Metali zusammen mit der Scheibe verhindern. — 4. dad. gek., daB die 
Scheidewiinde die A bstreifer tragen. (D. R . P . 413833 KI. 12 a vom 25/4. 1924, 
ausg. 16/5. 1925. E. Prior. 4/6. 1923.) K a o s c h .

M. B ru tz k u s , V iroflay, F rankreich , Durchfiihrung chemischer Reakłionen in 
Losungen. Man variiert die Konz. aller Lsgg. oder einer jeden Lsg. u. die Temp. 
bestiindig. (E. P. 231224  vom 17/12. 1923, ausg. 23/4. 1925.) K a u s c h .

A lo is  H e lfe n s te in , W ien, Herdofen fiir Brennstóffheizung zur Durchfiihrung 
kontinuierliclier chemischer Prozesse. An den Liingssciten des insbesondere zur 
D urchfiihrung metallurg. Prozesse bestimmten Ilerdes sind dariiber einmundende 
M aterialbunker angeordnet. (Schwz. P . 109529  vom 2/6. 1924, ausg. 1/4. 1925.
D. Prior. 11/6. 1923.) KAUSCH.

B en zo n aften e , Mailand, Katalysatoren. Man setzt N a-Form iat zu Fe 2 0 3, Cc02, 
T h O,, reduziertem C u, F e , Ni oder anderen Schwer- oder seltenen Metallen, dic 
iiber 558° sclimelzen. Die Mischung w ird in Pastenform  liergestellt. (E. P . 231458 
vom 10/3. 1925, Auszug veroff. 20/5. 1925. P rior. 26/3. 1924.) K a u s c i i .

A n d re  Jo b  und R en e  R eich ., F rankreich , A ktw e Mełalle. A g , Cu, N i, Co, 
F e , Mn, Cr u. die anderen Metalle dieser Reihe des period.,y3ystems werden aus 
ihren organ. Verbb. frei gcmacht. (P .P . 587212 vom 19/12. 1923, ausg. 14/4. 
1925.) K a u s c h .

W ilf re d  E rn e s t  B illin g h a m e , England, Emulgatoren. EiweiB mit wenigstens 
80% rcinem EiweiB wird mit sehr viel W . u. kaust. Alkalien bei etw a 60° behandelt 
(E. P. 586847 vom 4/10. 1924, ausg. 3/4. 1925. E . Prior. 19/11. 1923.) ICa u s c h .

IV. Wasser; Abwasser.
R . E . H a ll,  H . A. O tto und H . A. Jack so n , Apparate zur Kontrolle der Ecssel- 

wasserbehandlung basierend a u f chemischem Gleichgewicht. Einfache App. werden 
beschrieben, die mit der notigen Genauigkeit die Sulfat- u. Alkalitiitsbcst. aus- 
fiihren, s. auch Ind. and Engin. Chem. 17. 283; C. 1925. I. 2397. (Ind. and Engin. 
Chem. 17. 409—11. Burcau of Mines, P ittsburgh [Pa.].) W i l k e .

M assol und D aub ian -D elis le , Das Mafś des Widersłandes von Tńnkwasser der 
Stadt Montpellier angewandt a u f die Untersuchung der Entcarbonisierung. Durch 
Messung des elektr. W iderstandes des Trinkw assers der Stadt Montpellier, das nur 
kurze Zeit in den K analisationsanlagen ist, verfolgen Vff. die Dissoziation der Erd- 
alkalibicarbonate, die sehr langsam vor sich geht. (Buli. Soc. Chim. de F rance [4] 35. 
1354—56. 1924.) J o s e p h y .

P la th ,  Entsauerungs- und Enteisenungsanlage in Offenbach a. M. Nach Be- 
schrcibung der beiden Offenbacher W asserfassungen schildert Vf. den im Laufe 
der letzten Jah re  erfolgten E inbau einer Entsiiuerungs- u. Enteisenungsanlage in 
das kleinere der beiden W erke. D ie von der B a m a g  gelieferte Einrichtung 
gliedert sich in die Pum pen-, Riesler- u. Sclinellfilteranlage. Die freie C 0 8 wird 
von 33 au f 5,5, das Fe von 19,2 auf 1,8 mg/l heruntergesetzt. (Gas- u. W asserfach 
6 8 . 289—90. Offenbach a. M., Gas- u. W asserwerke.) Spi.iTTGElinER.

J .  H . V o g e l, Die Beseitigung der Kaliabwasser im  Bereiche der Aller. (Be- 
sprechung des gleichnamigen G utachtens von K . T nU M M , H. T i i i e s i n g , R . K o l k - 
w i t z , D. R e i c h l e  u . J . W i l i i e l m i .) Yf. stimmt dem Gutachten (Yeroff. a. d. Ge- 
biete d. Medizinalverwaltg. 17. H eft 9) vollig bei u. hebt ais besonders w ichtig die 
Unterss. betr. Triinkwasser fiir das W eideyieh u. betr. Aufnahmefahigkeit derV or- 
fluter fur Salze heryor. Andererseits empfiehlt e r fiir das noch zu erw artende ab-
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schlieBende G utachtcn in Saclien der Kaliabw asserbeseitiguug vier Punkte zur Be- 
riicksichtigung. (Kali 18. 1—5. 31—35. 1924. Berlin.) S p l i t t g e r b e r .

P e te r  F ra n k e ,  Die Enlfernung und Gewinnung des Phenols aus grofieren 
Fliissigkeitsmengen. Zur Bcfreiung der Abwnsser der Zechen, G asanstalten usw. 
von dem darin gel. gebliebenen Phenol, so daB sie ohne Schaden in  die Fliisse 
u. Bache abgeleitet werden konnen, sind m ehrere Verff. nebst den dazu gehorigen 
Apparaten ausgearbeitet worden. Das Phenol w ird dem W asser durch Benzol, 
seine Homologen oder Trichlorathylen cntzogen u. durch Dest. des Losungsm. 
ais Ruckstand gewonncn. (Gas- u. W asserfach 6 8 . 244—45. Essen.) B O r n s t e i n .

L. W . W in k le r ,  Nefilers Reagens ohne Kaliumjodid. Man lost 1,0 g  H gJ 2 -f-
5,0 g KBr -\- 2,5 g  NaOH in 25 ccm W . yon etwa 10° H artę, w orauf durch aus- 
ge8 chiedenes C aC0 3 -f- MgfoH,) K larung eintritt, absetzen lasscn. Um B. von Nd. 
bei der Priifung von natiirlichen Wassern  au f N H 3 zu yermeiden, yerw endet man 
folgende Seignettesalzlsg.: 100 g Seignettcsalz in 200 ccm W . g e l., werden durch 
W atte filtriert u. nach Zusatz yon 1,0 g NaOH 10 Min. gekocht, abgekuhlt u. auf 
250 ccm gebracht. Nach Erkalten schuttelt man mit 0,2 g  H gJ2, laBt absetzen u. 
zieht am andern Tage die k lare FI. ab. — Zur nmBanalyt. B e s t des N H , durch 
Farbenvergleich ist das neue Reagens w eniger geeignet. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- 
u. Genufimittel 49. 163—65. B^dapest.) G r o s z f e l d .

E l l io t t  C om pany, Pittsburgh, Pa., iibert. yon: W il l ia m  H . W a lk e r , Bridgton, 
Maine, Reinigeh non Wasser. Man yerm ischt das W . m it gemalilenem calc. 
Magnesit, wodurch die im W . enthaltenen kolloidalen Stoffe koaguliert werden, u. 
filtriert dann durch eine Schicht des gleichen Mittels. (A. P. 1533778 vom 27/9. 
1920, ausg. 14/4. 1925.) O e l k e r .

L evis M ille r  B oo th , Plainfield, N. J ., Koaguliennittel fiir die Wasserrńnigung. 
Zum AV. setzt man ein Gemisch yon C aC 0 3  u. A12 (S04)3. (A. P. 1535709 vom 
29/10. 1918, ausg. 28/4. 1925.) K a u s c h .

K. M oraw ę, B erlin-Friedenau, Reinigung von Fliissigkeiłen. Das Reinigungs- 
vcrf. yon Fil. mittels basenaustauschendcr StofFe w ird unterbrochen, bevor die 
letzteren ganz crschopft sind, u. die Rcgenerierung dieser Stoffe w ird unterbrochen, 
beyor sie yollstandig regeneriert sind. (E. P. 231456 yom 9/3. 1925, Auszug 
veroff. 20/5. 1925. P rior. 25/3. 1924.) K a u s c h .

S tad teh y g ien e - n n d  W a sse rb a n g e se llsc h a f t m . b. H ., W iesbaden, A uf-  
hereitung von Abwasserschlamm in Schlammkammern. E ine der in die eine Kammer 
eingeleiteten Frischschlamm enge entsprechcnde Trubw asserm enge w ird in die 
andere Kammer ubergefiihrt u. aus dieser durch einstellbare Entnahm eyorr. ent- 
nominen. (Schwz. P . 109312 yom 4/4. 1924, ausg. 16/3. 1925.) K a u s CII.

S tad teh y g ien e - u n d  W a sse rb a u g e se llsc h a f t m . b. H ., W iesbaden, Aus- 
scheidung der in  Abwassern und anderen unreinen Fliissigkeiten in  fein  verteiltem  
Ziistand schwebenden, insbesondere kolloidalen Stoffe. Es w ird eine gleichformigc 
DurchfluBgeschwindigkeit je  iiber dem ganzen Q uerschnitt yon A bsitzraum en, in- 
folge Zerlegung des Fliissigkeitsstromes in W asserfaden durch StoBwrkg. u. Auf- 
teilung an E intauchstabkorpern bew irkt. (Schwz. P . 109313 vom 9/4. 1924, ausg.
16/3. 1925.) K a u s c h .

V. Anorganische Industrie.
R a d u n e r  & Co. A.-Gh, Horn, Thurgau, Schweiz, Apparatur zur Durchfilhrung 

von Yerfahren, bei denen HypocKlorite zur Verwendung kommen, insbesondere Chlor- 
kalk, gck. durch die Y erwendung von Al fiir diejenigcn Teile der A pparatur, die 
dazu bestimmt sind , mit dcm Hypoclilorit oder mit der Hypochloritlsg. in Be-
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riihrung zu kommen. (D .R . P . 414188 K I. 12 i vom 25/10. 1924, ausg. 25/5. 1925. 
Schwz. Prior. 21/10. 1924.) KAUSCH.

Tubize A rtif ic ia l S ilk  C om pany o f  A m e ric a , V. St. A ., Schwefelwasserstojf. 
Man erhitzt S m it Teerol o. dgl. (Rohpetroleum, Paraffinol usw.). (F. P . 587 440 
vom 15/10. 1924, ausg. 17/4. 1925. A. Prior. 15/4. 1924.) KAUSCH.

F a rb e n fa b r ik e n  yo rm . F r ie d r .  B a y e r  & Co., Leverkusen b. Koln a. Rh., 
iibert. yon: H e rb e r t  G orke, Leyerkusen, Sulfurylchlorid, CL,, w ird m it S 0 2 in Ggw. 
von G raphit behandelt. (A. P . 1 5 3 6 7 0 8  vom 17/10. 1924, ausg. 5/5. 1925.) K a .

H an s K le n c k e , F rankfu rt a. M ., Hersłellung von Sulfa t nach dem JIargrcaves- 
verfahren, dad. gek., daB die Eigcnwiirmc des bei der V erbrennung des S ent- 
stehenden S 0 2 zur Beheizung der A pparatur in der W eise herangezogen wird, daB 
die h . Gase zuerst zur m ittelbaren u. darauf zur unm ittelbaren Erhitzung des 
Reaktionsraum es dienen. (D. R . P . 413711 KI. 121 yom 21/7. 1923, ausg. 18/5. 
1925.) K a u s c h .

F a rb w e rk e  v o rm . M e is te r  L uc iu s & B ru n in g  (Erfmder: R u d o lf  "Wey- 
b re c h t (f) und H e in rio li E m ric h ) , H ochst a. M ., Vorrichiung zur gelrenntcn Zu- 
fuhrung von Salz und Schwefelsaure in  mechanische Sulfatofen. 1. gek. durch eine 
m it der Riihrwerkswelle rotierende, im Ofeninnern angeordnete schrage Flachę, 
au f welche das durch den Einfallschacht zugebrachte Salz auffallt. — 2. dad. gek., 
daB der Bchragen FlSche die Form  eines Loffels oder einer-R inne gegeben ist. 
(D. R . P . 413720  K I. 121 vom 27/11. 1923, ausg. 22/5. 1925.) K a u s c h .

I io d g e -C o ttre ll1, L td ., Birm ingham , iib e rt von: L u rg i A pparatebau-G es., 
F rankfu rt a. M., Schwefelsaure. D ie w&hrend der elektr. Staubabseheidung ab- 
gekiihlten Rostgase werden vor E in tritt in die Kammern durch die in einer 
D enitrieryorr. (Schmiedeltype) erzeugte Ilitze w ieder erwiirmt. (E. P . 231536 vom 
31/3. 1925, Auszug veroff. 27/5. 1925. Prior. 31/3. 1924.) K a u s c h .

V e re in  fu r  ch em iscb e  u n d  m e ta llu rg iso h e  P r o d u k t io n ,  A ussig, Elbe, 
Tscheclioslowakische R epublik, Yollstdndige Reinigung von Rostgasen. (D. R . P. 
413820 K I. 12i vom 11/8. 1922, ausg. 16/5. 1925. — C. 1924. II . 1260.) K a u s c h .

A lo fo rm ia , Italien , Jod und Brom  aus Naturwasssern und Krystallisałions- 
mutterlaugen. Man setzt die Fil. der Einw. yon Cl2 aus u. emulgiert die M. dann 
m it einer FI. der Paraffinreihe. (F. P . 586583 yom 25/9. 1924, ausg. 30/3. 1925. 
It. Prior. 5/10. 1923.) ' K a u s c h .

N o b eP s E x p lo 3 ivea C om pany L im ite d , A yrshire, Schottland, Ilydrazin. 
Kurzes Ref. nach E. P. 199750; ygl. C. 1923. IV . 791. N aehzutragen ist folgendes: 
Ais K atalysator bei dem Yerf. dient ein durcb H ydrolyse yon Leim  mit HC1 u. 
nachfolgendem Zusatz yon NaOH bis zur alkal. Rk. auf Phenolphthalein crhiiltliches 
Spaltungsprod., wahrscheinlich aus zwischen Peptonen u. Aminosiiuren liegenden 
Verbb. bestehend. Bei dem Verf. w ird nur eine geringe Menge NH 3  benotigt 
F erner ist eine Dest. des Rolihydrazins zur W iedergewinnung yon N H 3 entbelirlich 
u. ein ununterbrochener Arbeitsgang moglich. D urch die A nwendung des be- 
sonderen K atalysators w ird auBerdem ein SchSumen der FI. yermieden, so daB die 
aus einem rohrenform ig ausgebildeten Reaktionsturm, in dessen oberen Teil wss. 
N H 3- u. Alkalihypochloritlsg. derart eingefiihrt w erden, daB sie au f einem yer- 
haltnismSBig langen W ege in- inniger B eruhrung m it frischem konz. N H 3 bleiben 
u. schlieBlich zur Yollendung der Umsetzung in einen darunter gelegenen Teil gc- 
langen, in welchem die FI. gezwungen ist, langere Zeit zu yerweilen, bestehende 
Vorr,, die doppelte Menge FI. enthalten kann, ais eine ebenso groBe, die mit ge- 
wohnlicbem Leim oder Gelatine ais K atalysator arbeitet. (D. R . P . 413726 KI. 12q 
vom 15/12. 1922, ausg. 15/5. 1925. E. Prior. 29/12. 1921.) S c h o t t la n d e r .

G eo rg  K aB n er, Munster i. W ., Oxydation von Ammoniak. (D. R . P . 414141 
KI. 12 i yom 1/4. 1923, ausg. 26/5. 1925. — C. 1924. II. 1260.) K a u s c h .
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F ra n z  F is c h e r ,  Miilheim, Ruhr, Ilerstellung von Adsorptionskohle, dad. gek., 
daB lignitiache Braunkohle (Lignit) nach beendeter Verkokung noch einer besondera 
langen, uber 12 Stdn. wiihrcnden Ausgliihung in n icht oxydierender Atm. unter- 
worfen wird. (D. R . P . 413821 KI. 12i vom 3/11. 1922, auag. 16/5. 1925.) Ka.

In d u s tr ia l  C hem ical C om pany, New York, ubert. von: L eo n a rd  W ick e n d en , 
Fenabing, N. Y., Entfdrbungskohle. Verkohltes M ateriał w ird in  einer MgCl2 -Lsg. 
gekocht u. bei 800—900° in Ggw. von C 0 2 gegluht. (A. P . 1535 798 vom 16/8. 
1919, auag. 28/4. 1925.) K a u s c h .

A d am -Y erfah ren  G. m . b. H ., H am burg, Ilerstellung von remem Kohlenoxyd 
aua C 02, 1 . dad. gek., daB zur Zerlegung der C 0 2 fl. Fe ais Zwischenmittel be- 
nutzt w ird , wobei gleichzeitig 0 2 in das fl. Fe behufa B. von Fe-Oxydul geleitet 
wird, dessen 0 2 zur V erbrennung des C eines Kokablockes zu CO dient. — 2. dad. 
gek., daB die zu 'verw ende2de CO, in einem mit dem G enerator in Verb. stehendem 
Raurne uberhitzt w ird , in dem infolge seiner Yerb. mit dem G enerator eine mit 
einer Schutzdecke von Schlacke versehene Schicht fl. F e enthalten ist. — 3. Vor- 
richtung, gek. durch einen fl. Fe aufnehm enden G enerator, der eine Zufiihrungs- 
leitung fiir 0 2 u. einen Kokablock aufweist. — 4. Verf. dad. gek., daB die Menge 
des zugefuhrten 0 2 so groB gew ahlt w ird , daB die bei Y erbrennung des Fe mit 
dem Oj erzeugte W armemenge die W arm everluste des G e sa m ty e r f . deckt. (D. R . P . 
413776 KI. 12 i vom 19/12. 19.23, ausg. 26/5. 1925.) K a u s c h .

B ad ische  A n ilin - & S o d a -F a b r ik ,  Ludwigshafen a. Rh. (Erfinder: A lfred  
S tock , Berlin-Dahlem), Gewinnung von Schwefelkohlenstoff, dad. gek., daB COS 
oder dieses' ćnthaltende Gaae bis zur B. von CSs au f etw a 300° oder dariiber, ge- 
gebenenfalls in Ggw. yon K atalysatoren, erh itzt werden. (D. R . P . 413718 KI. 12 i 
vom 1/4. 1924, ausg. 14/5. 1925.) K a u s c h .

A rth u r  W a lte r , Miickenberg, K r. Liebenwerda, Ilerstellung von Schwefelkohlen- 
stoff im elektrischen Ofen. ,1. dad. gek., daB zur E rhitzung des C Lichtbogenwider- 
atand u. zur E rhitzung u. Vergasung des S eine besondere W iderstandsbelieizung 
yerwendet wird. — 2. dad. gek., daB die W iderstandsbcheizung in  Parallelachaltung 
zum Lichtbogen zur Regulierung der erforderlichen Reaktionstemp. yerw endet wird.
— 3. Elektrischer Ofen, dad. gek., daB in seinem oberen Teil durch die Strahlungs- 
warme des Ofens beheizte Trockenkam mern yorgesehen sind. (D. R . P . 413777 
Ki. 12 i yom 24/10. 1922r  ausg. 16/5. 1925.) K a u s c h .

E d g a r  A r th u r  A sh cro ft, London und W aye b. A shburton, England, Vcrfahren 
und Torrichtung zur elektrolytischen Behandlung geschmolzener Metallsalze behufs 
Gewinnung der Metalle und Sdureradikale. Aus geschmolzenen Metallsalzen werden 
die Metalle, die leichter sind ais der geschm. Elektrolyt, wie z. B. MgCl, dad. ge- 
wonnen, daB das leichte Metali (Mg) in einem eraten Elektrolysieryorgang in eine 
Legierung mit einem sćhweren Metali, z. B . Pb  iibergefUhrt w ird mit Hilfe einer 
Reihe elektr. Elemente, die in einem feuerfesten Aufnahm ebehaiter fiir den Elektro- 
lyten eingebaut sind, w orauf in einem zweiten Elektrolysieryorgang freies Metali 
ausgeschieden w ird. (E. P . 215872 yom 27/2. 1923, ausg. 12/6. 1924, Zus. zu E. P. 
198024; C. 1923. IV. 448. Sohw z. P . 108415 yom 23/2. 1924, auag. 16/1. 1925.
E. Prior. 27/2. 1923. Zus. zu Schwz. P. 102578; C. 1924. I. 2728.) K a u s c h .

T ubize A rtif ic ia l S ilk  C om pany  o f A m e ric a , V. St. A ., Alkalisulfhydrate. 
Man laBt H2S durch eine Erdalkaliyerb. (Ca[OH]j), die aich in einer Alkalisulfatlsg. 
in Suspenaion befindet, absorbieren. (F. P . 5874Ó 2 vom 14/10.1924, ausg. 17/4.1925.
A. Prior. 17/3. 1924.) K a u s c h .

E m il H ene, StaBfurt, Ilerstellung von Natriumthiosulfat, 1 . dad. gek., daB man 
K,SjO, mit NajSOj umsetzt. — 2. dad. gek., daB man aua den beiden K orpem  
zuniichst eine Lauge von etwa 48° Be. herstellt, diese yom Riickatande befreit, auf 
uber 50° Bć., zweckmaBig 51—53° Bć., eindampft, nach KlSrung zur Krystalliaation



596 Hv. A n o r g a n i s c h e  I n d u s t b i e . 1925. II.

bring t u. den iibrigbleibenden Rest einem neuen Ansatz zufiigt. (D. R . P . 413775 
K I. 12 i vom 27/3. 1924, ausg. 15/5. 1925.) K a u s c h .

M e ta llb a n k  u n d  M e ta llu rg is c h e  G ese llsch a ft A kt.-G es., C onw ay F re ih e r r  
v on  G irsew ald  und H an s  W e id m an n , F rankfu rt a. M., Gewinnung von Lithium 
salzen aus Endlaugen der V erarbeitung von Litbiumglimmer usw., dad. gek., daB 
man das L i zu rT rennung  von den yorhandenen Alkalien ais F luorid fiillt u. dieses 
dann mit den anorgan. oder organ. Salzen oder Verbb. soleher Metalle umsetzt, 
dereń Fluoride unloslieher sind ais L iF . (D. R . P . 413721 K I. 121 vom 10/3. 1922, 
ausg. 14/5. 1925.) K a u s c h .

M e ta llb a n k  u n d  M e ta llu rg is c h e  G ese llsch a ft A kt.-G es. (Erfinder: H ans 
W eidm ann), F rankfu rt a. M., Gewinnung von lAthiumsalzen aus lithiumhaltigen 
Phosphat-Mineralien, wie z. B. Amblygonit, T ryphillin usw., dad. gek., daB man 
die Erze mit neutralen Alkalisulfaten bis zum Schmelzen erhitzt u. das erhaltene 
Rcaktionsprod. in an sich bekannter W eise au f Li-Salze aufarbeitet. (D. R . P.
413722 K I. 121 vom 13/12. 1923, ausg. 22/5. 1925.) K a u s c h .

M e ta llb a n k  u n d  M e ta llu rg is c h e  G ese llsch a ft A kt.-G es. (Erfinder: H ans 
W eidm ann), F rankfurt a. M., Gewhmung von reinen Lithiumsalzen aus technischen 
Lithiumlaugen, dad. gek., daB man die Verunreinigungen mit Alkalicarbonat, 
-phospliat, -fluorid oder einem Gemenge dieser Salze fiillt, yon der Lauge trennt 
u. das L i in an sich bekannter W eise ais reines Carbonat, Phegphat oder Fluorid 
aus den gereinigten Laugen zur Abscheidung bringt. — 2. dad. gek., daB man ais 
Alkalisalz zur Fśillung der V erunreinigungen L i4 C 03, L i3 P 0 4, L iF  oder Gemenge 
dieser Salze yerwendet. (D. R . P . 413723 K I. 121 vom 22/2. 1924, ausg. 14/5. 
1925.) K a u s c h .

R h e n a n ia  Y e re in  C h em isch er F a b r ik e n  A.-G., Deutschland, Entschwefelung 
von technischem Bariumcarbonat. Man erhitzt das B aC 0 3  mit einem Alkalicarbonat 
oder -bicarbonat in Ggw. von W . u. zwcckmiiBig unter Druck. H ierau f w ird das 
B aC 0 3 gewaschen. (F. P . 2 8 8 2 4  vom 18/3. 1924, ausg. 8/4. 1925. D. Prior. 5/4.
1923. Zus. zu F. P. 555732; C. 1923 IV. 792.) KAUSCH.

S a lz b e rg w e rk  H e ilb ro n n  A kt.-G es., T. L ic h te n b e rg e r  und K . F lo r ,  Heil-
bronn a. N., Alkalialuminate. E in Gemisch von 6 NaCl u. 1A1S0 3 w ird mit Dampf 
bel 500—600° behandelt, wobei ein Katalysator (Salz des 'Mn, Cu, Cr, Mg) zugesetzt 
w erden kann. Das erhaltene porose Aluminat w ird mit C 0 4 zers.; es entsteht 
AL,Os. (E. P . 231147 vom 24/2. 1925, Auszug veroff. 13/5. 1925. P rior. 19/3.
1924.) K a u s c h .

L ouis G ab rie l P a tro u il le a u  und S oc ie te  A lu m in e  & D e riv e s , Frankreich,
Tonerde und Aluminiumsulfat. Bauxit wird m it H 4 S 0 4 behandelt, dic erhaltene 
Lsg. mit FcjOs erhitzt, yerd., das bas. AL,(S04) 3 gefallt, abfiltriert u. mit I IsS 0 4 in 
n. A1,(S04) 3  ubergefiihrt. (F. P . 586684  vom 29/9. 1924, ausg. 1/4. 1925.) K a u s c h .

J e a n  M arie  A ugustę  B ru n e i,  F rankreich , Tonerde und Aluminiumsulfat. 
Pulverisierter B ausit o. dgl. w ird geglUht in Ggw. von H 3 S 0 4, HNOa usw., dann 
mit sd. wss. HCl behandelt, auf die Lsg. Cls einwirken gelassen u. dann letztere 
mit HCl-Gas gcsiitt. Es scheidet sich wasserhaltiges krystallisiertes A1C13 ab, das 
mit W asserdam pf gegluht oder mit I I 2S 0 4 behandelt wird. (F. P . 587199 vom 
19/12. 1923, ausg. 14/4. 1925.) K a u s c h .

L ouis G a b rie l P a tro u il le a u  und L a  S ocie te  A nonym e A lu m in e , Frankreich, 
A lum inium sulfat und Tonerde. Man oxydiert in der AL4(S04)3 -I^g . die 1. Fe-Sulfate 
zu bas. unl. Salzen durch PbO, o. dgl. (F. P . 28821 vom 17/3. 1924, ausg. 8/4. 1925. 
Zus. iu  F.P. 577422; C. 1925. I. 1359.) K a u s c h .

L ouis P e t i t  D ev au ce lle , Frankreich, Alum iniumsulfat direkt aus Ton, Bauxit, 
Kaolin usw. Die mit H jS 0 4 behandelten Rohstoffe werden miiBig calciniert u. dann
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wird das Al2 (SO. ,) 3 von dem FeSO., getrennt. (F. P . 587 631 vom 29/12. 1923, ausg. 
21/4. 1925.) K a u s c h .

VII. Agrikulturcliemie; Dungemittel; Boden.
J. G. L ip m an , A. W . B la i r  und A. L. P rin c e , Feldversuche iiber die Yerwert- 

barkeit stickstoffhaltiger Dungemittel. Vfi'. bcurteilten ihre Yerss. unter Bertick- 
aichtigung des Trockengewichts, %  N in der Troekensubstanz, GesamtstickstofF- 
zugabe, ° / 0 N w ieder gewonnen u. %  N im Boden. B esonderer W ert w ird auf die 
Unters. des Einflusses von CaO au f mit stickstoffhaltigen Dungemitteln bebandelten 
Boden gelegt. Yff. bestiitigen bekannte Tatsachen, wie grofier Verlust an N  im Boden, 
Kalkzugabe fu r physiol. saure D iinger [iN H JjSO J, geringe Ausnutzung der N- 
Diinger. (Soil Science. 19. 53^-79.) H a a s e .

H j. v o n  E e i l i t z e n , Felddiingungsver suche in  Scliweden 1923. Von den an- 
gestellten 1004 Verss. w aren 18,7°/0 miBlungen, vom B est 39,9% zuverliiasig. Die 
Bk. der Boden wurde mit Lackmus oder nach C o m b e b  gepriift; ca. 70% waren 
sauer, 15% neutral u. 15% alkal. Es folgt eine U bersicht iiber die Rentabilitiit 
bei Anwendung verschiedener Diinger au f yerachiedenen Boden. (B i e d . Zentral- 
hlatt f. Agrik.-Ch. 54. 195-99 .) I I a a s e .

C. T. H ir s t  und J . E . G reaves, jEinflu/s der Dungung und Bewasserung a u f  
den Kohle-, Phosphor-, Calcium- und Magnesiumgehalt des Bodm s. Dungung 
erweitert das C-N-Verhaltnis, wiihrend Bewiisserung es verengert. D er zugesetzte 
Phosphor fand sich in den oberen Bodenschiehten reichlicher ais in tiefcr gelegenen. 
Es zeigte sich, daB ałso die Bewiisserung eine Erhohung der PO<-Konz. der oberen 
Bodenschicht bewirkt. — D er ungediingte Boden verlor mit zunehmender Tiefe 
steigende Menge CaO. D urch D ungung wurde der Verlust erhoht, aber nicht in 
demselben Mafie, wie durch Bewiisserung. MgCOa w ird entsprechend seiner hoheren 
Liislichkeit schneller ais CaCOs ausgewaschen. Das Ca-Mg-Verhśiltnis w ird durch 
organ. D ungung wie durch Bewiiaaerung erweitert. (Soil Science 19. 87—97.) H a a s e .

R o b e rt L. Jo n e s  und E. R . P em b er, Untersuchung des Diingemahrwertes 
durch Gerste, Weizen und H afer bei Boden- und Wasserkulturen. Vff. vergleichen 
Topfyerss. mit W asserkulturen, u. zw ar w ird der M aximalverbrauch an N, P , K  
genau bestimmt. Es w urde gefunden, daB die N-Menge, die in beiden Medien 
verbraucht wurde, prakt. gleich w ar fiir alle Gctreidearten, d. h. Gerste, Weizen 
u. Hafer. — YfF. priigen die W orte „ O p tim u m w a c h s tu m 11 u. „ S u b o p tim u m - 
w ach s tu m " , w orunter sie diejenige Menge Troekensubstanz verstehen, dereń Ver- 
haltnis von Stroh zu K orn sich bei Zugabe von N, P  u. K  nieht Sndert. „Sub- 
optimum“ versteht sich danacli- von selbst. — Bei „Suboptimum“-W achstumsveras. 
ergaben aich zwiachen den ?einzelnen Getreidearten geringe U nterschiede. Bei den 
„Optimum“-Wachstumsversa*. ergab sich, daB alle drei Getreide in W asserkulturen 
'U— soviel  Pliosporsiiure in der Trockensubatanz enthielten, ais die GefiiB- 
verss. unter den gleichen Bedingungen. Die Pflanzen der GefiiBversa. ergaben 
mehr Korn im Verhiiltnis zum Stroh ais die Pflanzen aus W asserkulturen. W as 
die einzelnen Ionen anbetrifłt, wie Fe, Al, Ca, Mg, K, so konnten keine einheit- 
lichen Linien angegeben werden, zu m indest was das W achstum  anbetraf. (Soil 
Science 19. 169—99.) H a a s e .

R ay  E . N e id ig  und H . P . M agnuson , Alkalistudien. II . W ie Luzerne, Roggen 
und Siifsklee A lkali in  Idahoboden vertragt. (Ygl. Soil Science 16. 295; C. 1925. I. 
1789.) Topfverss. mit Luzerne in Boden, die NaCl, K!ijC03, X ajS 0 4 einzeln oder 
m verschiedenen Kombinationen enthielten, ergaben, daB Luzerne maximal 0,6% 
NasC03  Yertragt, NaCl nu r bis zu 0,2%, w ahrend N ajS 0 4 bis 0,9% ohne EinfluB 
ertragen w ird. Bis zu 0,15% iibt Ka^COj eine Reizwrkg. au f das W achstum aus, 
desgl. Na^SOj bis 0,37%. 2 bis 3 Salzkombinationen w irkten meist giftig, besonders
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diejenigen mit NaCl-Gehalt. — D er EinfluB der Alkalisalze ist auf die keimenden 
Pflanzen groBer, ais auf dic sclion w eiter entwickelten, aueh hier w irkt NaCl am 
giftigsten, dann folgt NaaC 0 3 u. cndlich N ajS 0 4. — Die abgeernteten Boden wurden 
durch Regen ausgewaschen u. zum A nbau von Roggen u. SiiBklee benutzt. Roggen 
-war sehr empfindlich gegen Alkalisalze, besonders gegen N % C03. SiiBklee reagierte 
n ich t auf Alkalisalze. (Soil Science 19. 115—24.) I I a a s e .

S id n ey  B. H a sk e ll ,  Vaicertbarkeit von K ali des Dntergrundes. Vf. unter- 
suchte einen feinen, sandigen Lehm, u. zw ar die Ackerkrume u. den Untergrund 
in Abstiindcn von je  1 FuB Tiefe. D er G ehalt an s&urelosl. K ali nimmt um fast 
das 6 -fache mit zunehm ender Tiefe zu. D ie D ungung der Proben w ar Yolldungung 
o h n e  Kali. Vf. schloB dann aus dem Gehalt an K  in der Trockensubstanz bei 
anniihernd gleicher GroBe der Ernten auf die V erw ertbarkeit des Kalis aus dem 
U ntergrund. E r konnte keinen Mangel beobachten, ebenso lieferten die Unter- 
grundboden Maximalertrage, ja  sogar scheint das Kali, neben groBerer Menge, 
auch leichter aufnahmefiihig zu sein. (Soil Science 19. 105—14.) H a a s e .

C. H . S p u rw ay , Faktoren, die die Loslichkeit des Phospliors im  Boden bedingen
— saure Phosphatmischungen. Vf. behandelt 4 sandige Lehmboden yerschiedencr 
Rk. mit CaCl2-, MgClj u. KCl-Losungen, den Boden setzt er C aH P0 4  in ver- 
schiedenen Mengen zu. — KC1 verm ehrt die Loslichkeit erheblich, MgCla tu t das- 
selbe auch fast immer, nur CaCl2 yerm indert die Loslichkeit in alkal. u. neutr. 
Boden, in  sauren dagegen ist bei geringen Phosphatgaben eine Steigerung zu ver- 
zeichnen. (Soil Science 19. 399—405.) H a a s e .

W . H . M a c ln t i r e  und W . M. Shaw , Die ternaren Systeme CaO-Fc^O^CaSO, 
und Ca0-Al30.yCaS0i ais Erklarung fiir  das Zuriickhalłen von Sulfaten in  stark ge- 
kalkten Boden. YfF. benutzten zu ihren Yerss. keinen naturlieben Boden, sondern 
Quarzsand, dem sie F e 2 0 3 u. A1S0 3 zugesetzt hatten. Ais Sulfate dienten Boden- 
sulfate, Regensulfate u. Sulfate, die durch Zugabe von F eS 0 4, P y rit u. Schwefel 
entstehen; ais K alk w urde gewohnlieher Handelskalk u. reiner K alk benutzt. — 
D a Quarz u. gefSllte SiO, prakt. nichts absorbierten, konnten diese Fehler yernach- 
lassigt werden. — Sie fanden, daB F e ,0 3 allein w enig S 0 4 absorbierte, dagegen 
yiel in Ggw. von Ca(OH)a. Ebenso verhielt sich A13 0 3, nur w ar hier der Verlauf 
der Absorption ein rascherer. Al2 Oa wie Fe2 0 3  „absorbierten -1 auch CaO, was aus 
der Absorptionsisothermo ersichtlich ist, daher nahmen Vff. eine ehein. Bindung 
an ; sie kamen zu Yerbb. wie 3 CaO • A1j03• 6 I IQ0  usw. u. 3 C a 0 -F e ,0 s -nH 4 0 . In 
Ggw. von C aS04, tritt dieses auch in die Verb. ein. (3 CaO ■ Ala0 3  ■ 3  C aS0 4 • 33II20.) 
D as Eisensalz is t analog gebaut. Dic Loslichkeiten der yerscbiedenen Stoffe 
w urden in wss. Lsgg. von Ca(OH)a u. C aS0 4 untersucht. D er K rystallbau einiger 
isolierter Ycrbb. w ird angegeben, desgleichen Mikrophotographien derselben. (Soil 
Science 19. 125—51.) H a a s e .

S ven  Oden, Die &rojienverteilung der Bodenpartikel und die Methoden ihrer 
Gewinnung. Vf. entwickelte eine Theorie der Suspensionen; er beriicksichtigt aber 
nur diejenigen Eigenschaften einer Suspension, die ais Funktionen der GroBcn- 
yerteilung der Partikel aufzufassen sind. Solche Eigenschaften sind, Anderung der
D., Anderung des hydrostat. Drucks, A nderung des Gewichts der suspendierten 
Phase, G ewicht der Sedimentation, Sedimentationsgeschwindigkeit. Vf. b esch re ib t  
eingehend die bisher benutzten App. u. diskutiert dereń Vor- u. N achteile u. be- 
spricht auch einen App. eigener Konstruktion. (Soil Science 19. 1—36.) H a a s e .

0 . B. "W illiam s, Quantative und qualitative Bestimmung der Bakterienflora 
einiger jungfraulicher w id  bebauter Teocasboden. Die Bakterienflora ist in bebauien, 
wie in jungfntulichen Boden qualitativ p ra k t gleich. Die Bakterienzahl ist fast 
stets in jungfraulichen Boden groBer, ais in bebauten Boden; yermutlich wegen 
der Anhaufung yon Giftstoffen durch langdauernden A nbau ein u. derselben
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Frueht. — D er Bacillus subtilis konnte nie isoliert w erden, er sclieint auch keine 
Sporeu zu bilden, die sich in der L uft befinden, wie es sonst die meisten der 
Bakterien tun. — Aerobe Baktoricn sind im Boden weniger haufig; es konnten im 
ganzen 29 isoliert werden. — Gasentwickelnde Bakterien w urden n ich t isoliert im 
Gegensatz zu den Befunden anderer Forscher. (Soil Science 19. 163—68.) H a a s e .

C. B. L ipm an  und L. J . H . T e a k le , Die F ińerung  von Stickstoff durch Azoto- 
bakłcr in  einer verdrangten Bodeńlosung und in  dem Bodenriickstand. A zotobacter 
chroococcum fixiert den Stickstoff in der yerdriingten Bodenlsg., wie in dem ver- 
bliebenen Bodenruckstand ohne Zugabe yon A. oder Zucker, die W rkg. ist sogar 
yiel grofier in den beiden erstgenannten ais in den letztgenannten Medien. Azoto
bacter foieren in der yerdrangten Bodenlsg. mehr ais 1 mg N auf 40 mg C; u. im 
Bodenruckstand 1 mg N aufS 70 mg C. Bei B etrachtung nur des yerw ertbaren 
C-Gehaltes des Bodens w ird das "Yerhsltnis noch gunstiger. (Soil Science 19. 99 
bis 103.) H a a s e .

W illia m  M. G ibbs, H . W . B a tc lie lo r  und H . P . M agnuson , W irkung von 
Alkalisalzen a u f die Bakterientatigkeit im  Boden. I. bis III. Mitt. I .  Ammoniakbildung. 
Vff. untersuchen die W rkgg. yon N a^O ,,, NaCl, Na^SOj au f einen neutralen Lehm- 
boden; u. zw ar die einzelnen Salze fur sich, oder auch 2  bezw. 3 zusammen. Ais 
Kriterium der Ver!inderung diente die NH 3 -B., die durch Analyse der wasserl. Salze 
festgestellt wurde. — Die Salzwrkg. wurde sofort nach der Zugabe, nach uber 
9 Monaten u. ńach weiteren 15 Monaten festgestellt u. gefunden, daB Na.,C03 die 
NHj-B. sofort LeBchleunigt; die Beschleunigung w ird bei den spateren Proben noch 
markanter. NaCl w irkt anfaugs giftig, spater aber fordernd. N aiSOi w irkte giftig 
iu den ersten beiden Proben, in der letzten aber ais Beizstoff. Die Yerss. mit 2 
Komponenten, zeigten stets eine Giftwrkg. in den ersten beiden Proben, meist 
jedoch auch noch in der letzten. Die 3 Salze kom biniert ergaben eine Giftwrkg. 
bis zum SchluB; die letzte Probe w ar sogar noch giftiger ais die yorletzte. Das 
Ergebnis w ar um so bemerkenswerter, ais keius der Salze allein in spateren Proben 
eine Giftwrkg. zeigte. — Eine Beziehung zwischen der Giftwrkg. u. der gesamten, 
wiedergewinnbaren Salzmenge bestand nicht.

I I .  Niłratbildung. VfF. behandeln einen neutral. Lehm mit N a,C 03, NaCl, 
N a,S0 4 allein u. in  yerschiedenen Kombinationen, u. sie bestimmen die W rkg. der 
Salze aus dem Grade der N itratbildung aus (NH4)2 S 0 4. D ie Unterss. fanden sofort, 
nach uber 9 M onaten, nach weiteren 14 Monaten statt, indem die wasserl. Salze 
bestimmt werden. — Na^CO, beforderte bei 0,2% die N 0 3 -B. sofort; 0,4% ohne 
Erfolg, daruber giftig. Konzz. von ca. 0,11—0,39% beschleunigten in allen Perioden 
die NO3 -B. — NaCl yerhielt sich leicht giftig, selbst bei 0 , 1 % ; die Giftwrkg. w ar 
in allen Perioden zu findeo. iYa2 S 0 4 in Gaben yon 0,2—0,4% beschleunigten die 
NOj-B., w ahrend 0,6—0,9%  sie yerzogerten. Die G iftwrkg. yerschwand in der 
ersten u. zweiten Periode, u. tra t in der dritten bei allen Konzz. auf. — Na,COa 
bekSmpft die schadliche W rkg. von NaCl in allen Perioden. Genau so yerhalt sich 
NajCOa -{- NajSOj. Alle drei Salze zusammen, wobei NjijCOj iiberwiegt, fordem , 
bei zu wenig NajCOj schaden sie.

I I I .  Ammoniak-, Niłratbildung und Ernteertrag. Vff. behandeln einen neutralen 
feinen Lehm mit NaCl, N a2 C 03, N ą ,S 0 4 allein u. in yerschiedenen Kombinationen, 
um den EinfluB derselben auf die N H 3 -B. aus Blut, die NOa-B. aus (NH4)jS0 4  u. 
das W achstum wie den E rtrag  an W eizen zu bestimmen. — Na.2 C 0 8 forderte in 
der ersten Periode die NH3- wie die NOs-B., aber es w irkte au f das Pflanzenwachstum 
giftig. In  der zweiten iibte es die gleiche W rkg. au f NH a u. NOa aus; die Pflanzen 
zeigten Besserung bei den geringsten Konzz., d. h. unterhalb 0,2%- NaCl, zuerst 
gegen NH3- u. N 0 3 -B. leicht giftig, gegen Pflanzen n u r bei 0,288% giftig; in der 
letzten zweiten Periode dagegen wirkte N aCl fordernd au f die Pflanzen; gegen NHa
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u. N 0 3  w ar das Verli. glcich. Na^SOj w ar anfangs gegeniiber der NH 3 -B. giftig, 
gegen die N 0 3 -B ., wie gegen den Pflanzenertrag prakt. ohne EinfluB. In  der 
Periode w ar das Salz leicht giftig gegen NHS- u. NOs-B., dagegen fordernd auf 
das Pflanzenwaclistum. — Die Zweisalzkombinationen yerhielten sich den Pflanzen 
wie der NH 3 -B. gegeniiber g iftig ; die NOa-B. wurde befordert. In der zweiten 
Periode licB die Giftigkeit fiir N1I3  nach, beforderte erheblich das Pflanzenwachs- 
tum u. verm ehrte im allgemcinen die N itratproduktion. Drcisalzkombinationen yer
hielten sich iihnlich. (Soil Science 19. 343—56. 357—6 6 . 371—79.) H a a s e .

J .  C. R usse l, E . Q. Jo n e s  und G. M. B a h r t, Temperatur und Feuchtigkeit ais 
Faktorem der Nitratbildung. Vff. untcrsuchten die N itratbildung in Temp.-Gebietcn 
zwischen 5 u. 55°, bei Feuchtigkcitsgehalten von lufttrocken bis 5 / 4 Wasscrkapazitat. 
N 0 3 -B. ist bei 5° gering, hat ein Maximum bei 35° u. bort bei 55° auf. Mit zu- 
nehmendem Feuchtigkeitsgehalt, nimmt die N 0 3 -B. zu. — Dic Bildungsgeschwindig- 
keit von N itrat in den cinzelnen Boden ist sehr yerschieden. (Soil Science 19. 
381—98.) H a a s e .

E . B. P o w e ll, Bodenkolloide ais einfaehe Suspensionen. Vf. w idcrlegt durch 
seine Vcrss. die Theorie von BOUYOUCOS. B. erklarte die Abhiingigkeit der Durcli- 
fluBgeschwindigkeit von H sO durch Boden von der Temp. mit einem Quellungs- 
yorgang der Bodenkolloide. — Vf. bestimmte die Viscositiit einer solchen Boden- 
losung u. fand, daB die K urye von der des reinen W assers' kscum yerschieden ist u. 
sich ih r mit steigender Temp. stiindig niihert. Die F luiditatskurye ist fast cinc 
gerade Linie, wie sie reinen Suspensionen zukommt. Bei keiner Temp. zwischen 
0 u. 90° wurde ein Anzeichen gefunden, das auf die A nwesenheit yon Kolloiden 
hinwies. (Soil Science 19. 407—9.) H a a s e .

F . T e r lik o w s k i, Uber die schadliclien Einfliisse des toten Untergrundes a u f das
Wachstum der Pflanzen. Es w ar bekannt, daB Boden des diluyialen Horizontcs, 
wie auch Gescliiebemergel bei A nwendung physiolog. saurer wie auch pliysiolog. 
neutraler Salze schadlich auf das W achstum  der Pflanzen wirkten. Die Schiiden 
bestanden in einem Gelbwerden u. W elken der jungen Pflanzen; spiiter kehrte das 
normale Aussehen zuriick, aber die E rnte blieb beeintraclitigt. D ie Bodenproben, 
die man im Friih jahr entnahm, waren schiidlicher, ais die im Sommcr u. Herbst 
entnommenen. Es w ird dies m it einer Zers. der schadlichen Substanz, besonders 
organ. Substanz, erkliirt. Zugabe yon alkal. Substanzen, wie NOjC03  u. KaC03 

hob die schiidliche W rkg. auf. Dicselbe muB also saurer N atur sein. — Das V. 
dieser Substanzen im diluyialen Horizont ist zu den Ursachen der schiidliehen Wrkg. 
des toten U ntergrundes zu ziihlen. (B i e d . Zentralblatt f. A grik.-Ch. 54. 201 
bis 202.) I I a a s e .

W . H . M a c ln t i r e ,  W . M. S haw  und J . B. Y oung , Die Rolle des Siliciums bei 
der Bekdmpfung der diirch Magnesium hervorgerufenen G iftwirkung. Yff. fanden, 
daB die bekannte Giftwrkg. des Mg, wenu es in Form yon MgO oder MgC03 

yorliegt, durch Zugabe yon hydratisierter, gefallter KieselsSure bekampft werden 
kann. T abak diente ais Yersuchspflanze. Am deutlichsten w ar die W rkg. zu selien, 
wenn MgO u. SiOa zusam m entrafen; h ier wurde eine chem. B indung angenommen. 
Im  Laufe der Zeit wird alles MgO in M gC03 in Mg-Silicate umgewandelt. (Soil 
Science 19. 331—41.) H a a s e .

B. R ensch , Eine neue Methode zur Bekampfung der Riibennematoden. Es war 
bekannt, daB die Nematoden yon den Sekreten der Riibenwurzeln angelockt wurden. 
Diese Sekrete muBten also eine Reizwrkg. au f die Cysten ausuben, was durch Verss. 
bestiitigt wurde. — Bei der optimalen Temp. von 25° schlUpftcn anfangs yiele 
Laryen aus den Cysten, nach 10— 16 Tagen nur sehr wenige. W urden jetzt Se
krete von Riibenwurzeln hinzugegeben, so tra t ein neues Masscnschlupfen ein, 
synthet. Rcizstofte iibten die gleiche W rkg. aus. Benutzt wurden P raparate von
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Sc e e r in g  in Iionzz. von 0,025—0,05°/0. — Vf. empfiehlt die Laryen durch łleiz- 
stoffe im Herbst, w enn sich keine befallfiiliigen W urzeln im Boden befinden, heryor- 
zulocken, welche dann, da sie sich frei im Boden nicht ernahren konnen, absterben. 
(Bie d . Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 54. 214—16.) H a a s e .

G eorge B onyoucos, Die BenetzungwWihrne ais neues Besłimmungsmittel der Kol- 
loidalanłeile des Bodens. Die Methode des Vfs. gleicht der yon M. S. A n d e r s o n  
(Journ. Agricult. Research. 28. 927; C. 1925. I. 759) u. besteht erstens in der Best. 
der Benetzungswiirme in einem Calorimeter mit H ilfe des Beckmannthermometers 
u. zweitens in dem Extrahieren eines Teiles der kolloiden Substanz u. der Best. 
dereń Benetzungswiirme. Mit Hilfe der Form el:

Benetzungswiirme in cal pro Boden 
Benetzungswiirme in cal pro Kolloid 

kann der Gesamtkolloidgelialt erreclm et werden. — Bei Sandboden wurde gefunden 
17,67% Kolloid, bei einem Tonboden 70,56%; im allgemeinen enthalten Lehm u. 
toniger Lehm m ehr ais 50% Kolloid. — Das kolloide Materiał scheint in den ein- 
zelnen Boden konstant zu sein, u. kann n u r schw er geiindert werden. (Soil Science 
19. 153-62.) H a a s e .

D. M eyer, Der Gehalt schlcsischcr Boden an wurzelloslichcn Nahrstoffen. V f .  

cmpfiehlt hiiufigere A nwendung der N E U B A U E R -V e r ss . zur Priifung der Kali- u. 
Phosphorsiiurebediirftigkeit der B oden, weil dadurch der L andw irt okonomischer 
arbeiten kann. • (Erniihruug d. Pflanze 21. 101—2. Breslau.) H a a s e .

Sven L u d v ig  A le x a n d e r  Odón und F ra n z  S e k e ra , Stockholm, Diłngemittel. 
Eohphosphat w ird, falls fluorhaltig naeh V erjagung der H F  durch HsS 0 4, mit Torf, 
der zweckmaBig m it einer kleinen Menge A tznatronlauge yorbehandelt worden ist, 
u. einer geringen Menge einer anorgau. Siiure, yorzugsweise H N 0 3, yermahlen, die 
M. auf etwa 200° erhitzt, gćgebcnenfalls mittels CaO neutralisiert u. m it einer 
Mischung von gerostetem P y rit u. Hammerschlag yersetzt, liingere Zeit der Luft 
ausgesetzt, getrocknet u. gemahlen. Die II 3 P 0 4 gelit in eine yon den Pflanzen 
verwertbare Form iiber. (A. P. 1530397  yom 23/4. 1924, ausg. 17/3. 1925.) K u.

Y ves le  M onies de S agazan , Frankreich, Diingemittel. N H 3  entlialtende Gase 
beliebiger H erkunft werden iiber Superphosphat geleitet u. das Erzeugnis zwecks 
Ruckyerwandlung des entstandenen Ca3 (P 04)a in den w asser- bezw. citratl. Zustand 
mit so viel HaS 0 4, H 3 P 0 4, Superphospliatlsg. o. dgl. behandelt, daB die M. eben 
sauer reagiert. (F. P . 58 4 7 3 0  vom 18/10. 1923, ausg. 12/2. 1925.) ICOh l i n g .

N arcisse  A lfre d  H e lo u is  und E m ile  A rm e t de L is ie , F rankreich , Diitige- 
nńttel. Stallmist oder beliebige andere Ammoniak enthaltende Stoffe, wie Abwfisser 
der Destillation von Steinkólilen, Torf, Schiefer u. dgl. werden mit MM. behandelt, 
welche Salze des Mg u. der H 3 P 0 4 enthalten. Ais Salze des Mg enthaltende Stoffe 
konnen z. B. M utterlaugen von der Gewinnung yon Seesalz dienen. Das N H 3 der 
ersterwiihnten JIM. w ird in Form von Mg(NH4)P 0 4 gcbundcn u. dadurch zugleich 
vor Verdunstung u. infolge seiner Schwerloslichkeit auch vor dem Fortspiilen durch 
Regenwasser bewahrt. (F. P . 585221 vom 3/11. 1923, ausg. 23/2. 1925.) K O iiling .

A c tien -G ese llschaft f i ir  A n ilin -F a b r ik a tio n , Bcrlin-Treptow (Erfinder: K a r l  
Marx, Berlin-Dahlem, K a r l  B ro d e rse n  und W e rn e r  E x t, Dessau i. Anh.), Jlaft- 
mittel fu r  Schadlingsbekdmpfungsmittel, dad. gek., daB man hierzu Oxydations- u. 
Halogenierungsprodd. fossiler Brennstoffe, gegebenenfalls unter Zusatz von festen, 
m W. 1 . K lebem itteln, yerwendet. — Die oxydierten oder halogenierten fossilen 
Brennstoffe, wie chlorierte Braunkohle, yerleihen auch yollstSndig trockenen Be- 
kiimpfungsmitteln eine gute Haftfiihigkeit an den Pflanzen. Ebenso eignen sich 
fossile Brennstoffe, die vor oder nach der Halogenierung der Einw. yon Oxydations-
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mittcln, wie HNOs, unterworfen wurden. Die feine u. zumal bei den Halogenierungs- 
prodd. fiuBerst zackige S truktur der Teilehen befiihigt sie, das zugemisehte SehSd- 
lingsbekampfungsmittel gut aufzunehm en, beim Yerstiiuben eine ausreichende 
Schwebefahigkeit zu zeigen u. selbst an glatten Flfichen wie Glas, gut zu haften. 
Gegen die Pflanze sind sie ohne jeden schadlichen EinfluB. Eine Misehung dieser 
Ilaftm ittcl mit einem festen, in W . 1. Klebemitte], wic trockener Kolophonium- 
seife, trockener Zellstoffablauge, w ird nach dem AufstSuben allmiihlich klebrig, so 
daB z. B. kriechende Insekten sich immer starker mit dem Mittel beladen u. nach 
kurzer Zeit, selbst ohne Zusatz eines Insekticids, absterben. (D. R . P . 413869 
KI. 451 vom 20/6. 1923, ausg. 18/5. 1925.) S c i io t t l a n d e r .

P a u l Im m e rw a h r , B erlin, Ilerstellung von Mitteln zur Vertilgung und Yer- 
treibung von Schadlingen tierischer und pflanzlicher N a tur, sowie zur Desinfektion 
und Yertreibung von Wucherungen, 1. dad. gek., daB Siiuren, welche einen Tri- 
m ethylenring enthalten, mit Ketonalkoholen, welche einen Fiinfring enthalten, ver- 
einigt w erden, wonach die gedachten K orper mit Y erdiinnungs-, Losungs-, Ver- 
teilungs- oder Fixierungsm itteln verm ischt werden konnen. — 2. dad. gek., daB 
sta tt der Yerbb. nach 1. solche aus Tetraniethylen-, Pentamethylen- u. IIexamethylen- 
carbonsauren mit Trimethylen-, Tetraniethylen-, IIexamethylen- u. Octomethylenketon- 
alkoholen gebildet werden, wonach diese m it Yerdiinnungs-, Losungs-, Verteilungs- 
oder. Fixierungsmitteln yerm ischt werden konnen. — Aus den Bluten yon Pyre- 
thrum cinerariae folium  oder Pyrethrum roseuni, die im gemahlenen Zustandc das 
sogenannte pers. oder dalmatiner Insektenpulver bilden, lassen sich die E ster zweier 
Sauren mit einem K etonalkohol abscheiden, die ais der wirksame Bestandteii des 
Insektenpulyers erkannt wurden. Es handelt sich um die Ester von zwei Sauren, 
Cl0n , A  (I.) u. Cl0H 1 4 O, (II.) mit einem ungesatt. Ketonalkohol, Cu H ieOs, der einen 
Fiinfring  enthalt u. in der Regel die Zus. eines Methylpeniadienylcyclopentanolons 
besitzt. D urch V ereinigung dieser teils synthet. hergestellten, teils aus dem Natur- 
prod. gewonnenen Verbb. zu Estern  erliśilt man den dem N aturprod. entsprechendcn 
wirksamen StoiF. Folgende Beispiele sind angegeben:

C(CII3 ) 2 CCCII,),
I. (C03 II) • C H - ^ ^ C H  • C I I : C(CH3)S II. (COsH) • C I I ^ ^ C H  • C H : C(CH3) • (CO..H)

Man erhitzt das Chlorid der Saure C1 0 H 1 6 O2 (I.) 1 Stde. unter RuckfluB mit 
dcm Ketonalkohol Cn H 1 9 0 s, bezw. das Anhydrid  der Saure Ci0H 1 6 O2, gegebenenfalls 
unter Zusatz von N a-A cetat, mit dem Ketonalkohol, erwHrmt m it A ., neutralisiert 
mit etwas NaiC 0 3, filtriert u. dest. das F iltra t unter fast absol. Yakuum, wobci der 
E ster ais Ol gewonnen wird. — D urch Erhitzen des Chlorids der Methylestersaure 
der Saure C 1 0 H 1 4 Oi (II.) mit dem Ketonalkohol Cn H 10Os u. einigen Tropfen Pyridin, 
Verd. mit A. u. Dest. im Hochvakuum entsteht der entsprechende Diester, schwach 
gelblich gefarbtes Ol. — Auch die durch V eresterung von Tetraniethylen-, Penta
methylen- oder Hexamethylencarbonsauren mit Trimethylen , Tetraniethylen-, IIexa- 
metliylen- u. Octomethylenketonalkoholen erhaltlichen Verbb. sind in analoger Richtung 
wirksame Stoffe. — Vermischt man den E ster  aus der Trimethylenmonocarbonsaure (I.) 
u. dem Ketonalkohol Cu H 1 6 0 s m it Strohmchl u. bepudert mit der Misehung einige 
Schwaben, so zeigen die T iere nach einigen Minuten Mattigkcit, verlieren die Fahig- 
kcit zu laufen u. sind nach 1  Stde. verendet. — Bestaubt man Flohe mit einem 
Gemisch aus Strohmehl u. einem zur H alfte aus dem Ketonalkoholester der Saure I. 
u. zur H alfte aus dem Ketonalkoholester der Saure II . bestehenden Gemenge, so 
yerlieren die Tiere nach kurzer Zeit die Springfahigkeit, konnen nur noch kriechen, 
die Bewegungsfahigkeit lafit immer mehr nach u. es tr it t der Tod ein. — Mit einer 
Lsg. des Ketonalkoholesters der Saure II. in Bzl. bespritzte Blattlause sind nach 
ca. 1  Stde. yerendet. (D. R . P . 413871 Ivl. 451 vom 18/10. 1923, ausg. 18/5. 
1925.) ScnOTTLANDER.
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E. de H aen  A.G., Scclzc b. I-Iannoyer (Erfinder: E rn s t  W illy Schmidt, 
Hannover), Verfahren zur Bekampfung von Pflanzenschadlingen m it Pflanzenschutz- 
mitteln aller A rt, dad. gek., daB das Pflanzenschutzmittel durch eine an eine vor- 
handene Regenleitung angebaute Leitung an die Stelle seiner Anwendung gebracht 
u. gegebenenfalls mit der Beregnung zusammen angewendet wird. — D urch das 
Yerf. ist es moglich, selbst groBte Flachen weniger wertyoller K ulturen mit Schutz- 
mitteln zu behandcln, indem man die seit neuerer Zeit mit Erfolg in der Land- 
wirtschaft eingefiihrten Anlagcn fiir kunstliclie Beregnung w eiter ausbaut, u. zwar 
derart, daB aus einer neben der Regenleitung, angebrachten, yerhaltnisimiBig schwacli 
dimensionierten Schutzm ittelleitung mit Abzweigungen, das Pflanzenschutzmittel 
unter Benutzung der fiir die B eregnung vorgcsehenen K raftanlage yerblasen oder 
verspritzt w ird. Is t z. B. d io ^ eg en an lag e  betricbsfertig aufgestellt u. beginnt die 
kiinstliche Beregnung, so w ird alle 20 Minuten die Regenleitung um einen AnschluB 
weiter verlegt u. in einem gewissen A bstand hinter der arbeitenden Regenleitung 
die Schutzmittelleitung an ihre Zufiihrung angeschlosscn u. das staubformige Mittel 
in die L uft yerblasen. H ierzu w ird durch einen neben der Pumpe u. von der 
gleichen K raftquelle getriebencn V entilator PreBluft erzeugt, die in ein die ab- 
gemessene Menge des staubformigen Schutzmittels enthaltendes GefaB eintritt. Das 
Schutzmittel w ird aufgew irbelt, durcheilt die Leitungen u. tritt durch Dusen aus. 
Der entstandene Staubnebel senkt -sich zu Boden u. bleibt an den angefeuchteten 
Blatteru haften. Is t die gewiinschte Menge Staub restlos yerblasen, so w ird 
die Leitung abgestellt u. weiter hinter der Regenleitung her ycrlcgt. Es konnen 
bo nicht nur K artofteln u. sonstige Nahrungspflanzen in ausgedehnter W eise w irt- 
schaftlich vor Sclnidlingen gescliiitzt w erden, sondern auch Pflanzennahrstoffe u. 
Unkrautvertilgungsmittel, sei cs in fl. oder pulverform iger Form , den betreffenden 
Kulturen zugefiihrt werden. (D. R . P . 4 1 4 0 4 0  KI. 451 yom 9/7. 1922, ausg. 22/5,
1922.) • > SCHOTTLANDER.

Vni. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
H. Altpeter, Die Hersłellung der Flufieisen- und Stahldrahte. Vf. beschreibt 

die Anlagen zur Herst. yon FluBeisen- und Stahldrithteu eiuschlieBlich der 
Nebenbetriebe, wie Gluherei u. Beizerei. Ferner werden die Gefiigeyerhiiltnisse 
u. die daraus sich ergebendo. W arm ebehandlung eingehend besproehen. D er A rbeit 
sind eine Anzahl Abbildungen u. Schliffbilder beigefugt. (Stahl u. Eisen 45. 569 
bis 581. 614—25. Mannheim.) L tjD E R .

T. H . G ant, Kobalt, seine Gewinnung und einige sei-ner Anwendungen. (Chemistry 
and Ind. 44. 157—61. 191—97..— C. 1925. I. 1905.) W i l k e .

Leon G u ille t,  Uber die tliermisćhc Bearbeitung einiger nickelhaltiger Messinge. 
Die untersuchten L egierungtn  hatten die Zus.: I. 33,16°/0 C u, 25,97% N i, 39,82°/o 
Zn, 0,11% P b , 0,91% F c f  II. 40,70% Cu, 23,83% N i, 35,05% Zn, 0,34% Fe;
III. 25,55% Cu, 31,31°/o Ni, 42,44% Zn, 0,39% Fe. Gewalzt, wiesen sie die Struktur 
einer festen Lsg. au f, nach Anlassen (850° u. Abkiihlen m it der G eschwindigkeit 
von 13°/Std.) die eines Eutektoids, nach Abschrecken (von 850°) die einer festen 
Lsg. (Proben I. u. II.) oder (III.) M artensitabscheidungen. Das A bschrecken in der 
Luft erhoht die H artę der Proben I. u. II . bedeutend starker ais das Abschrecken 
im W. 30 Min. langes Anlassen bei 400° steigert die H artę. D ie Erhitzungs- u. 
AbkUhlungskuryen yerraten zahlreiche Umwandlungspunkte, dereń tiefster bei allen 
bei 850° abgeschrecktcn Proben in der N ahe yon 100° liegt. (C. r. d. 1’Acad. des 
Sciences 180. 1340—42.) B ik e r m a n .

M eta l & T h e rm it C o rp o ra tio n , C arteret, ubert. yon: J o h n  H . D ep p e le r,
Weehawken, V. St. A., Tiegel zur Ausfiihrung cxothermischer Uinsetzungen besonders
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von Metallherstellungen durch Beduktionsmittel. Dic Tiegel w erden aus Metallcn, 
yorzugsweise Fe oder S tahl, gefertigt. Die Beduktionsmasse, z. B. Therm it, wird 
ohne Zwischenschaltung eines unsclimelzbaren Stoffes in den Tiegel gegeben u. zur 
Bk. gebracht. D ie entstehende Sclilacke bildet einen diinnen Uberzug auf den 
metali. T iegelw iinden, der diese vor dem Angriff des bei der Bk. entstandencn 
Metalles schiitzt. (A. P . 1530359  vom 9/2. 1925, ausg. 17/3. 1925.) K O h l i n g .

W estin g h o u se  l a m p  C om pany, V. St. A., Gewinnung hochschmelzender Metalle 
in  Pufoerform aus ihren Verbindungen. Die zu reduzierende Verb. w ird mit einem 
Erdalkalim etall, yorzugsweise Ca ais Beduktionamittel, u. einem trockenen Halogenid 
eines Erdalkali- oder A lkalim etalls, z. B. bei 450° getrocknetem CaCl2, ais FluB- 
mittel in einer entliifteten oder mit einem sauerstoff u. stickstoffreien Gasc gefullten 
Bombę au f Tempp. crhitzt, dereń Holic von der A rt der zu reduzierenden Verb. u. 
der ZusUtze sowie dereń Menge abhiingig ist u. z. B. 900—1000° betriigt. Nach be- 
endeter Bk. w ird die M. mit W . ausgelaugt. (F. P . 584599 vom 12/8. 1924, ausg. 
10/2. 1925.) K O h l i n g .

W illia m  E . G re e n a w a lt, Denver, V. St. A ., Aufarbciten von metali- besonders 
kupferfiihrenderi Erzen. Die Erze werden m it verd ., Eisenosydsalze entlialtenden 
Siiuren ausgelaugt. Die Ggw. yon Eisenoxydsalz begunstigt die Lsg. der metali. 
Bcstandteile, besonders der Kupferyerbb., aufierordentlich. Die erlialtenen, nur noch 
geringe Mengen Eisenoxydsalz entlialtenden Lsgg. w erden Sann elektrolysiert. Da 
die Ggw. von Eisenoxydsalz die elektrolyt. Abscheidung von Cu beeintriichtigt, so 
w ird der Elektrolyt, sobald er 0,25% Eisenoxydsalz cnthiilt, abgezogen, mittels frisch 
gefiilltcn CujS reduziert, von uberschussigem CusS befreit, w ieder elektrolysiert usw., 
bis die Hauptmenge des Cu abgeschieden ist. D er E lektrolyt w ird dann mittels 
S 0 2 reduziert, mittels H 2S vom B est des Cu befreit, im F iltra t vom Cu2S das Fe 
elektrolyt. oxydiert u. die Lsg. w ieder zum Ausziehen von Erz benutzt. (A. P. 
15 2 8 2 0 5  yom 19/3. 1915, ausg. 3/3. 1925.) K O h l i n g .

W ill ia m  E . G re e n a w a lt, D enyer, Y. St. A ., Yorrichlung zur Behandlung von 
Erzbrei m it Chlor, Schtvefeldioxyd oder dhnlichen Gasen. D er Erzbrei wird yon 
unten her einem gcschlossenen, mit U berlauf yerselienen BehSlter zugefubrt, in 
dessen oberen Teil eine Zuleitung fiir Ci2  oder S 0 2 u. eine A bleitung fiir nicht 
gebundenes Gas miindet, u. in dem sich eine Vorr. befindet, mittels derer der Erz
brei in das Gas hinein yerstiiubt w ird. Von liier aus gelangt der Brei in einen 
BehSlter, welcher durch Scheidewande in Einzelabteilungen gcteilt is t, die der 
Brei nacheinander durch Offnungen in den Scheidewiinden durchflieBt, welche in 
der N ahe des Bodens der Abteilungen angeordnet sind. Im  Innern der letzteren 
befinden sich schnell laufende turbinenartige B uhryorr., die das von unten her zu- 
gefiihrte Gas in innige Beriihrung mit dem Erzbrei bringen. Pum pen erteilen den 
Gasstromen den erforderliclien Striimungsdruck. (A. P . 1 5 2 8 2 0 6  yom 2/4. 1923, 
ausg. 3/3. 1925.) K C h l i n g .

W ill ia m  E . G re e n a w a lt, Denyer, V. St. A ., Aufbereitung von K upfer, Silber, 
Gold und gegebenenfalls B lei entlialtenden Erzen. Die zerkleinerten Erze werden 
m it einer wss. Lsg. von FeCl3  ausgelaugt, welche die Hauptmenge des Cu auf- 
nirnmt, die ubrigen Metalle aber nicht lost. Dic erhaltene Lsg. w ird mittels S0 2 

reduziert, so lange elektrolysiert, bis das anod. entstehende CL, das uberschiissige 
SOj oxydiert hat, dann abgezogen, w ieder m it S 0 4 reduziert u. elektrolysiert usw., 
bis die Hauptm enge des Cu abgeschieden ist. D er Best des Cu wird mit IIjS 
gefiillt, das F iltra t yom CuaS mit Cl2 gesiitt. u. zum Ausziehen des yorher nicht 
gel. Teiles des Erzcs benu tz t Hierbei gehen der B est des Cu u. das gesamte Ag, 
Au neben Pb  in Lsg. u. werden in iiblicher W eise getrennt. (A. P . 15 2 8 2 0 7  vom 
2/4. 1923, ausg. 3/3. 1925.) K O h l i n g .
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W illia m  E . G re e n a w a lt, D enver, Y. St. A ., Elektrolyse von aus Kupfererzen  
gewomienen Losungen. D ie Lsgg. werden zwecks Red. von Eisen- u. gegebcnen- 
falls Ifupfersalzen mit SOa behandelt u. dann durch Elektrolysiertroge geleitet, 
welche eine groBere Zahl von Kohleanoden u. Blei- oder K upferkathoden enthalten, 
welche abwechselnd in den W cg des Elektrolyten geschaltet sind. Anod. gebildetes 
Ci, w ird durch iiberschiissiges S 0 2 u. Eisenoxydulsalzlsg. unschadlich gem aclit, so 
daB bei ausreichender Geschwindigkeit des E lektrolyten die Kohleanoden un- 
begrenzt haltbar sind. D as an den K athoden niedergeschlagene Cu fiiilt, wenn 
es eine bestimmte Dicke erreicht ha t, ab u. w ird vom Boden des Behiilters ab- 
gezogen. Die Lsg. w ird nach dem Verlasscn des Troges von neucm mit SO, 
rcduziert u. entw eder in das GefiiB zuriickgefiihrt oder zum Auslaugen weiteren 
Erzes benutzt. (A. P . 1 5 2 8 ^ 0 8  vom 7/4. 1923, ausg. 3/3. 1925.) K O h l i n g .

W illia m  E . G re e n a w a lt, Denver, Y. St. A., Aufarbeiten sulfidischer Kup fer erze. 
Die zerkleinerten Erze werden gerostet, mittels verd. Saure ausgelaugt, die erhaltene 
Lsg. elektrolysiert, im erschopften Elektrolyten yorhandenes F e , z. B. mittels SOa 
reduziert, die reduzierte Lsg. zum weiteren Ausziehen des gerosteten Erzes ver- 
wendet u. das fortgesetzt, bis der leichter 1. A nteil des im Erz vorhandenen Cu 
gel. ist. Ilie rau f w ird der nicht ausgewaschene u. deshalb anhaftende Siiure u. 
Eisensalz entbaltende Iliickstand von neuem gerostet u. w ieder in der beschriebenen 
Weise ausgelaugt. (A. P . 1 5 2 8 2 0 9  vom 21/9. 1923, ausg. 3/3. 1926.) K O h l i n g .

S ocie te  G en era le  M e ta llu rg ią u e  de H o b o k en , Bclgien, Behandlung von 
Kupfererzen. 'Man fugt zu dem Erz Fe oder ein Fe-Erz, schm. das Gemisch in 
Ggw.. von Reduktionsrnittcln. (Koks, Anthracit, Holzkohle) in  einem Ofen, der den
F. der Metalle zu iiberschreiten gestattet. (E. P . 586339  vom 29/11. 1923, ausg. 
24/3. 1925.) K a u s c h .

G eorge H . W ig to n , E ureka ,,V . St. A ., Aufbereitung oxydxscher Erze. Oxyd. 
Pb u. Ag filhrende Erze werden fein gemahlen, durch Schliimmen von der G angart 
befreit u. dann bei etw a 60" mit 20—60 ° / 0 W ., in dem 2—6 %  (vom Gewicht des 
geschlammten Erzes) eines 1. Chlorides, besonders N aCl, gel. sind , u. einem fein 
verteilten, yorzugsweise schwammformigen Metali, wie Fe, behandelt, welches elektro- 
positiyer ist ais die im Erz enthaltenen Metalle. Letztere werden dabei schwamm- 
formig abgeschieden u. durch Schlammen, Scliaumschwimmyerf. o. dgl. gewonnen. 
(A. P. 1528716 vom 4(4. i922, ausg. 3/3. 1925.) K O h l i n g .

Soc. an . H au ts  F o u rn e a u x  de N oum ea, Frankreich, Aufarbeitung kaledonischer 
Nickelerze. Die Erze werden mit CaO, Feldspat u. Gips gemischt, die Mischung 
in mit gepulverter Kohle geheizten Flamm- oder D rehrohrofen hoch erhitzt u. die 
Schlacke vom entstandenen Metallsulfid getrennt. (F. P. 584853  vom 22/8. 1924, 
ausg. 17/2. 1925.) > K O h l i n g .

X a v ie r  de S p ir le t ,  Belgien, Verbrennen, Reduzieren und Behandeln fester 
Stoffe oder pulverisierter Mineralien. Man unterw irft die M. einem gasartigen Reagens 
in einer an Hohe in wiinsclienswerter W eise reduzierterten Kammer u. evakuiert 
diese nach Vollendung der Rk. (F. P . 5 8 6 8 0 2  vom 2/10. 1924, ausg. 3/4. 1925. 
Belg. Prior. 3/10. 1923.) K a u s c i i .

S m e lte rs ’ G e n e ra l B r ią u e t te  C o rp o ra tio n , New York, iibert. von: A lb e r t
1 . S tillm an , Plainfield, N. J., Uberfuhrung loser Massen in  feste Korper. Man 
mischt mit der M. eine betruchtliche Menge FeO, ein korrodierendes saures Mittel, 
das FegOg hervorbringt, ais Bindemittel, formt das Gemisch u. walzt es w ahrend 
der eintretenden Rk. (A. P . 1 536032  vom 3/10. 1922, ausg. 28/4. 1925.) K a u s c h .

S m elte rs ’ G en e ra l B r ią u e t te  C o rp o ra tio n , New Y ork , iibert. von: A lb e r t
1 . S ti llm a n , Plainfield, N. J ., Uberfuhrung loser Massen in  kompakłe Form. D ie 
M., die betrachtliche Mengen von FeO enthalt, w ird mit einem korrodierenden

VH. 2. 40
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Bindemittel gemischt u. gepreBt. (A. P . 1 536033  vom 3/10. 1922, ausg. 28/4. 
1925.) K a u s c h .

C om pagnie G en era le  des P ro d u its  C h im iąn es de L ouv res, Frankreich, 
Verarbcitung von Erzen, Metallen o. Agi. D ie RohstofFe w erden m it fein gepulyerter 
Kohle u. gegebenenfalls Carbonaten, N itraten o. dgl. yon Alkalien oder alkal. Erden 
innig gemischt u. die Mischungen in  B rennern yerbrannt, oder es w ird die K o h le  

durch fl. oder gasformige Brennstoffe cr3 ctzt. Es werden Metalle, Carbide oder 
Salze gewonnen. (P. P . 585198 vom 30/10. 1923, ausg. 23/2. 1925.) K O h l i n g .

P a u l J . K ru e s i , C liatta nooga, Tennessee, ubert. yon: C h arle s  H . A ldrich , 
Keene, N. II., Yerhinderung von Orydkrusten. Am Auągang von (Metallyerdampfungs)- 
Retorten w ird der M etalldam pfstrahl m it einer dichten H ulle von inertem Gas um- 
geben. (A. P . 1536176 vom 5/12. 1921, ausg. 5/5. 1925.) K a u s c h .

M e ta l R e se a rc h  C o rp o ra tio n , ubert. von: C h arles  E . P arsons, New York, 
und S am u e l P eacook , W hecling, Y. St. A., Herstcllung von reinem Eisen aus 
seinen Erzen. D ie fein gepulyerten Erze werden bei Tempp. yon 800—1000° mit 
reduzierenden Gasen behandelt u. dic Erzeugnisse durch eine aus bas. Natrium- 
silikat u. gegebenenfalls Borax bestehende Schmelze hindurch in ein B ad aus ge- 
sclimolzencm F e eingefulirt, au f welchem diese Schmelze schwimmt. Hierbei u. 
beim w eiteren Erhitzen lost sich die yorhandene G angart, n icht reduziertes Eisen- 
u. Manganoxyd, Siilfide, Sulfate u. Phosphate in der Schmelze,- welche yon Zeit zu 
Zcit abgezogen u. durch neues Salz ersetzt wird. A uch Kohle w ird von der 
Schmelze mitgenoinmen. (A. P . 1 5 3 2 0 7 2  yom 2/2. 1924, ausg. 31/3. 1925.) KO.

W a lte r  O ste rm ann  und S u d e n b u rg e r  M a sc h in e n fa b r ik  u n d  E iseng ieB ere i 
A.-G. ZU M ag d eb u rg , D cutschland, Aufarbeiten von Eisenerzen. D ie Erze, yorzugs- 
weiB e eisenfiihrencle Oolithe w erden gcbrochcn, gesiebt, u. m it W . u. geringen 
Mengenjyon Humaten, Caseinaten, A lbuminaten o. dgl. gemischt, unter dereń EinfluB 
die G angart in kolloiddispersen Zustand Ubergeht, w ahrend dic Eisenyerb. grob- 
dispers bleibt. Die T rennung erfolgt in einer mit Forderschnecke u. O ber]auf aus- 
gestatteten schragen Rinne, aus der die kolloide Lsg. durch den O berlauf abflieBt, 
w ahrend dic Eisenyerb. durch die Forderschnecke fortgefUhrt wird. (F. P . 585296 
yom 18/7. 1924, ausg. 24/2. 1925. D. P rior. 4/8. 1923.) K O h l i n g .

J e a n  Jacq u es  T h ib eau , Frankreich, Ilerstellung von Metallen, besonders Gufi- 
eiseii aus Erzen. Die Red. erfolgt mittels CO u. K ohle in Vorr,, welche 2 ge- 
getrennte ZufUhrungen fur E rz u. FluBmittel einerseits u. festen Brennstoff u. 
Heizgas andererseits u. einen darunter liegenden Ofenraum besitzen, der mit Rohren 
fu r die Zuleitung yon Gcblaseluft ausgestattet ist u. dem unteren Teil eines Iloch- 
ofens ahnelt. Die an erster Stelle genannten ZufUhrungen kiinnen ortsfest oder 
drehbar sein. Das Erzeugnis w ird in einer neutralen Atm. abgekuhlt u. elcktro- 
magnet. geschieden. (P .P . 585 640  yom 11/9. 1924, ausg. 4/3. 1925.) K O h l i n g .

P ie r r e  Jo s e p h  M a r tin  und G e ra rd  P ra n ę o is  B e r te ls ,  B elgien, EntkohUn 
von Gufieisen und anderen Metallen. Die Entkohlung geschieht mittels reiner oder 
mit die Entkohlung n icht beeintrachtigcndcr Gase gcmischter COs, welche auf 

'die in festem oder fl. Zustande befindlichen Metalle zur Einw. gebracht wird. 
Oj u .  CO enthaltende Gase siud yor der V crwendung von diesen Bestandteilen 
zu befreien, yom CO zweckmaBig durch Leiten uber geeignete Metalloxyde. (F. P- 
5 85033  vom 14/8. 1924, ausg. 19/2. 1925. Big. P rior. 23/5. 1924 u. P .P .  585879 
yom 30/8. 1924, ausg. 9/3. 1925.) K O h l i n g .

F ra n z  B u rg e rs , D eutschland, Behandlung von Rohgitfieisen. D er Rohstoff wird 
in  geschmolzenem, moglićhst fein yertciltem Zustand innerhalb eines geeigneten 
Ofens mit Verbrennungsgasen behandelt, welche ihm im Gegen- oder Gleichstrom 
oder yon der Seitc her zugefUhrt werden. D er Ofen is t mit Stoffen oder Ein- 
richtungen ausgestattet, Welche die feine Y erteilung des Rohstoffes u. dessen innige
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Beriihrang m it den Gasen bew irken. Z. B. wird ein Ofen mit einer Schicht von 
Koks gefiillt, dieser zum Gliihen gebraelit u. darin  erhalten, wiihrend das fl. GuC- 
eisen durch ihn rieselt. Das Gufieisen w ird hierbei von uberschiissigem C befreit 
ohne Verlust an Si u. Mn zu crleiden. (E. P . 585394 vom 26/8. 1924, ausg. 
26/2. 1925.) KOh l in g .

Soc. des P ro ced es  M e ta llu rg ią u e s  C o n stan t-B ru zac , F rankreich , Stahl- 
erzeugung. Eisenerze w erden in einem dicht geschlossenen B ehalter der Einw. von 
Reduktionsmittelu, yorzugsweise CO, ausgesetzt, welclies das bei der Red. ent- 
standene Fe zugleich kohlt, u. dann un ter LuftabschluB in eincn zweiten Beliiilter 
iibergefiihrt, in dem sich eine Schlacke befm dct, die mit dem Erzeugnis der Red. 
eine leicht fl. M. bildet. H ierbei sondcrt sich der entstandene Stahl von der 
Schlacke, w ird abgezogen, 'gSreinigt u. gegossen. Silicatcrze, welche durch CO oder 
Diimpfe yon KW-stoffen nicht reduziert werden, miissen mit K ohle reduziert u. 
nachbehandelt werden. (F. P . 584744  yom 20/10. 1923, ausg. 12/2. 1925.) KO.

P o ld ih u tte , Tschechoslovakei, Chromnickelstahle, welche neben F e enthalten 
20—30% Ni, 9—27% Cr, m ehr ais 2%  C u. w eniger ais 1 %  Mn u. Si. Die Stiilile 
sind rostfrei u. yon hoher BestSndigkeit gegen Sauren, Meerw. u. hohe Tempp. 
(F. P . 58 4 8 0 0  yom 20/8. 1924, ansg. 13/2. 1925. Tschechosloy. P rior. 5/9. 1923.) KC.

E lia s  P e te rsso n , England , rTitanstahl. Moglichst C-freies F e w ird m it Ferro- 
titan u. gegebenenfalls Mn, Cr, Ni, Co, W , Mo, V u. dgl. oder ihren Legierungen 
mit Fe zusammengeschmolzen, oder es w ird T i in einem Bade von F e oder L egie
rungen des Fe aluminotherm. erzeugt, oder es w ird C-haltiges Fe un ter einer aus 
CaO u. T itaneisenerz bestehenden D ecke entkohlt u. dann mittels Al metali. Ti 
erzeugt, das sich mit dem F e legiert, oder es w ird die Entkohlung des Fe unter 
einer Decke yon CaO u. Eisenerz bew irkt, diese durch eine D ccke yon CaO u. 
Titaneisenerz ersetzt u. in letzterer metali. F e mittels K ohle u. hierauf T i mittels 
Al oder Mg erzeugt. (F. P . 584891 yom 25/8. 1924, ausg. 17/2. 1925.) K U hł.

R o d m an  C h em ica l C om pany, V erona, Pcnnsylyan., ubert. yon: H u g h  R od- 
man, Oakmont, und E a r l  E . B o ren , Penn Township, A llegheny County, Pennsylyan., 
Ól zum H arten von Stahl, bestehend aus einem M ineralol von niedrigem Entflammungs- 
punkt im Gemisch mit einer geringeren Menge eines solehen mit hohem Ent- 
flammungspunkt (A. P . 1535379 vom 19/11. 1923, ausg. 28/4. 1923.) K a u s c h .

F . W iist, Dusseldorf, Z inn  aus Eisenzinnlegierungen. D ie Legierungen werden 
geschmolzcn u. die Schmelze mit Si oder Ferrosilicium behandelt. Es bilden sich 
2 Schichten, welche aus einer Fe u. Si enthaltenden Legierung einerseits u. Sn 
andererseits bestehen. (E. P . .2 2 8103  yom 15/9. 1924. Auszug yeroff. 18/3. 1925. 
Prior. 22/1. 1924.) K O h lin g .

A u re lio  A lc id e  A g o s tin i, Belgien, Uberfiilirung von K up fermetallabfallen in  
Oxyde. Die Abfalle werden in Ggw. von L uft m it Cl2 behandelt u. die Reaktions- 
wiirme w ird in dem Verf. yerw endet. (E. P . 587733  yom 14/10. 1924, ausg. 23/4. 
1925. Belg. Prior. 24/5. 1924.) K a u s c h .

M a te rie l T e le p h o n ią n e  (Soc. an.), F rankreich, Legierungen, bestehend aus 
Au, Ag u. Sn, Cu, Fe, Co oder, yorzugsweise, Ni. D er Gehalt an A u soli wenig- 
stens 37 Atom- bezw. m ehr ais 50 Gewichts-0/o betragen. Besonders geeignet ist 
eine Legierung, welche in Gewichts-%  72 Au, 26,2 Ag u. 1 , 8  N i enthalt. Die 
Legierungen sind zur H crst. elektr. K ontakte geeignet. (F. P . 584287  vom 4/8.
1924, ausg. 3/2. 1925.) K O h l i n g .

A ugust W ils h a u a , D eutschland, Schutzuberzug fiir E isen und andere Metalle 
bestehend aus einer feinen Suspension eines innigen Gcmisches yon metali. Pb  u. 
1’bO in Leinol. (F. P. 568919 yom 25/8. 1924, ausg. 6/4. 1925. D. Prior. 28/8.
1923.) K a u s c h .

40*
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S te w a rt & L o y ld 3 , L im ite d  und J o h n  G rah am  S te w a rt , England, Uber- 
ziehen des Innem  von Siahl- w id  Eisenrohren. Man bringt eine h., aus bituminosem 
Stoff u. Fiillmittel bestehende M. unter schnellem D rehen des Rolires in dieses ein. 
(F .P . 586827  vom 3/10. 1924, ausg. 3/4.1925. E. Prior. 27/10. 1923.) K a u s c h .

E d g a r  F o rd  M o rris  und J a m e s  A n d erso n  M o rric e , E ngland , Rostschutz- 
ansłrich. Man behandelt das zu iiberziehende Metali m it einer wss. Emulsion von 
ZinkweiB (bas. Zinkcliromat), der man allmShlicli Leim, Gummi oder andere emul- 
gierende Stoffe in wss. Lsg. zugesetzt u. die man mit Terpentin  usw. verd. hat. 
(F. P . 586855 vom 4/10.1924, ausg. 4/4. 1925. E. Prior. 27/10. i923.) K a u s c h .

IX. Organische Praparate.
G eorges P a ta r t ,  E ine neue Errungenscliaft der Druckkcitalyse: D ie industrielle 

Herstellwng von synthelischem Methylalkohol. Vf. bat in einer kleincn Versuchsapp., 
wie sie auch zur Ilerst. von synth. NH 3 dient, aus W assergas mit ZnO ais Kataly- 
sator bei 150—250 Atm. u. 400—420° stdl. 20 ccm reinen, acetonfreien CH3OH 
erhalten (80% d. Kondensats). F iir 1001 CII3OII Y erbrauch von ca. 300 cbm 
W assergas. (Chimie et Industrie 13. 179—85.) W o L F F R A M .

A r th u r  W . B u rw e ll, Poughkeepsie, N. Y., Durchfiihnm g organischer Reaktionen. 
Man liiBt durch die Suspension der organ. Verb. (CgH 5 N 0 2}* in einem Elektrolyten 
(IIjjSOj) einen elektr. Strom gehen u. erhiilt an der akt. OberflSche eine diinne ent- 
fernbare Schicht einer in dem Elektrolyten unl. bezw. unm ischbaren organ. Verb. 
(Phcnylliydroxylamin oder p-Amidophenol.) (A. P . 1536419 vom 26,1. 1922, ausg. 
5/5. 1925.) K a u s c h .

E le k tro c h e m isc h e  W e rk e  G. m . b . H ., H e in r ic h  B o C h ard , K u r t  S te in itz  
und D av id  S trau ss , B itterfeld, Darstellung von Chlorderivaten des Methans, dad. 
gek., daB man S 0 2 Cla mit oder ohne A nwendung yon K atalysatoren bei hoherer 
Temp. auf CH, einwirken liiBt. — Beim Durchleiten eines Gemisches von S 0 2 C14- 
Diimpfen u. CH, durch ein Fe ais K atalysator cnthaltendes Rohrsystem bei Tempp. 
uber 300° entstelit z. B. nach der G leicliung:

CH 4 +  SOjCli =  CH 3 C1 +  HCl +  S 0 2 

in guter Ausbeute Methylchlorid. F iir einen einheitlichen R eaktionsverlauf ist die 
Anwendung von K atalysatoren, wie Kolile, Metallen oder Metalllialogeniden vor- 
teilhaft. Das Verf. ermoglicht in  einfacher u. sicherer W eise die Trennung der 
R eaktionsprodd., des CH 3 C1, unvcriinderten CH.,, H Cl u. SO. von einander u. die 
erneute V erwendung der S 0 2. HCl u. S 0 2 lassen sich vom CH 3 C1 u. CH, durch 
W ., u. das CHjCl vom unyeriinderten CH, durch Verflussigung sclieiden. Auch 
die S 0 2 kann aus dem Reaktionsprod. durch Yerfliissigung ,abgetrennt u. durch 
Einw. von Cl3 w ieder in S 0 2 C12 umgewandelt u. dauernd im K reislauf be- 
nutzt werden. Beim Durchleiten yon dampfformigem S 0 2Clj u. C II4 durch ein 
au f 450° erhitztes Rohrsystem entstehen z. B. neben 15—20’)/o eines fl. Gemisches 
yon Dichlormethan u. Chloroform 30—35°/o Methylchlorid auf angewandtes CH4 be- 
rechnet. HCl u. SOs w erden aus dem Reaktionsprod. durch W . u. Alkalilauge 
entfernt. Dem Gasgemisch aus CH, u . CH 3 C1 w i r d  letzteres d u r c h  K o n d e n s a t io n  

entzogen, wiihrend das CH, w ieder in den Y organg zuruckgefiihrt wird. — Bringt 
man das Gemisch aus SOsCl2-D am pf u. CH, bei 400° in Ggw. yon FeCl3 zur Rk., so 
entsteht ais Chlorierungsprod. fast ausscblieBlich CII3Cl in quantitativer Ausbeute 
au f S 0 2Cli bezogen. (D. R . P . 413724  KI. 12o yom 7/7. 1921, ausg. 14/5. 
1925.) SCHOTTLANDEB.

C om pagn ie  de  B e th u n e  (Soc. anon.), Bully-les-Mines, Frankreich, Athylalkohol 
aus Athylschwefelsdure. (D .R . P . 413834 KI. 12o yom 25/4. 1923, ausg. 19/5. 1925.
F . Prior. 4/5. 1922. — C. 1923. IV. 536. 1924. I. 2203 [F .P . 550988].) S c h o i t l .
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U. S. In d u s tr ia l  A lco h o l Co., W est-V irginia, iibert. von: H e rm a n  F . W il lk ie ,  
Baltimore, Maryland, V. St. A., R ein igm g von Ather. D er rohe A. w ird dest. u. 
dic entweichenden Diimpfe erst mit W ., dann mit verd. alkal. Perm anganatlsg. ge- 
wasehen. H ierauf w erden die Diimpfe getroeknet u. kondensiert. — Man arbeitet 
beimWaschen zweckmiiBig bei Tempp. yon 40—00°. Beim W asclien mit W . werden 
A., Peroxyde, A lkylsulfate, Bzl., S-Verbb., wie CH 3 SH, durch die alkal. P e r
manganatlsg., zweckmiiBig 0,7% KMnO., u. 5%  NaOH enthaltend, A ldehyde, Siiuren 
u. C02 entfernt. D as Trocknen der gereinigten Diimpfe erfolgt in einem mit 
CaCL,, K 2 C 03, II 2 S 0 4 oder P 2 0 6 beschiekten Turm. (A. P . 1536544 vom 10/9. 1921, 
ausg. 5/5. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

G eorge W . F re ib e rg , St. Louis, Missouri, V. St. A., Herstellung von Aceton 
und Butylalkohol durch Ganuig. K ohlenliydrathaltige Maischen w erden mit K ulturen 
des Bacillus aeeto-butylicus geim pft u. in iiblicher W eise yergoren. — Das Verf. 
unterscheidet sich nur unwesentlich yon demjenigen des A. P . 1427 595; C. 5924.
I. 2837. (A. P . 1537597 vom 17/7. 1924, ausg. 12/5. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

U. S. In d u s tr ia l  A lco h o l Co., W est-V irginia, iibert. yon: H e rm a n  F . W il lk ie , 
Baltimore, M aryland, V. St. A ., Rcinigung von Amylacetat. D er rohe E ster aus 
Fuselol w ird mit einer wss. NaOH -Lsg. oder durch W asehen m it W . neutralisiert, 
von der gebildeten wss. Schicht abgetrennt u. bei Tempp. unterhalb 25° langsam 
unter stiindigem Riihren m it einer 4% ig. wss. K M n0 4-Lsg. yersetzt. Man liiBt dann 
stehen u. absitzen u. erwiirmt gelinde auf 40°, um die T rennung der Esterschicht 
zu beschleunigen. D er filtrierte Essigsaureamylester w ird scblieBlich rektifiziert. — 
Durch die K M n0 4 -Łsg. w erden ungesiitt. Yerbb., wie Crotonaldehyd, Acrolein, 
Geranial, Allylalkohol, ferner CII3 CHO, Siiuren u. C 0 2 entfernt. (A. P . 1536545 
vom 29/12. 1921, ausg. 5/5. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

G e3ellschaft f iir  C hem ische In d u s tr ie  in  B ase l, Basel, Schweiz, 1lerstellung 
disperser Systems. Zu dem Ref. nach A. P. 1527869; C. 1925.1. 2410 is t folgendes 
nachzutragen: Vermischt man Benzol mit einer 10°/0 ig. Lsg. dea Chlorhydrats des 
Diathylaminoathyliminodicarbonsauredicyclohexylcarbinolesters u. W ., so entsteht eine 
opaleseente, durchscheinende, auch beim w eiteren Verd. das Bzl. n ich t aus- 
scheidende Lsg. — Beliandelt man eine gesatt. wss. Lsg. von As2 0 3  nach Zusatz 
einer 10°/0ig. des Clilorlujdrats des Didthylaminoathyhnonamids der Ólsdurc mit H aS , 

so entsteht eine goldgelbe,'in  der D urehsicht klare, in der Aufsicht schwach triibe 
Lsg. yon — Beim Vermischen von wss. Lsgg. des K4Fe(CN)6, von FeCl3 u.
des Chlorhydrats des Didthylaminoathylmonamids der Ólsaure erhalt m an eine klare, 
tiefblaue Lsg. von Berlinerblau. (Schwz. P . 109475 vom 19/11. 1923, ausg. 16/3. 
1925.) _ S c h o t t l a n d e r .

C hem iaehe F a b r ik  K a lk  G. m . b. H ., K oln, und H e rm a n n  O ehm e, Koln- 
Kalk, Verfahren zur Gewiknung von Oxalsaure aus den N itrierungsprodd. ungesiitt. 
KW-stoffe durch B ehandlung m it h. W . oder D am pf, dad. gek ., daB man die bei 
der Einw. yon h. W . oder D am pf au f die N itrierungsprodd. der ungeaiitt. KW-stoffe 
entstandene wss. Lsg. bei miiBiger Temp. konz. u. die abdest., m ehr ais 10°/<> HNOs 
enthaltende Salpetersaure im K reislauf so lange zu dcm miiBig erhitzten Oxy- 
dationsprod. zufiigt, bis dieses in Oxalsaure umgewandelt is t, wobei man gleieh- 
zeitig zur Oxydation der nitrosen Gase einen Luftstrom  in das BeaktionsgefiiB 
leitet. — Z. B. w ird eine nach dem Verf. des D. B. P . 384107; C. 1924. I. 275 er- 
haltliche wss. Lsg. yon Glykolnitraten  bei miiBiger Temp. au f */a ihres Vol. konz., 
"'obei nur w enig I IN 0 3  abdest. D en siruposen R iickstand, enthaltend Glykol- 
saure, Osalsaure u. andere Osydationsprodd., erhitzt man dann auf 50—80° w eiter 
u. leitet einen gelinden Luftstrom  in das ReaktionsgefiiB. Zuerst dest. noch eine 
geringe Menge diinne H N 0 3 ab , die zum A bbau w eiterer Mengen des rohen 
Nitrierungsprod. yerw endet wird. A lsdann steig t aber die Konz. der abdest. Siiure
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au f uber 20° / 0 I IN 0 3 an , wobei gleichzeitig im ReaktionsgefSB die Entw. nitroaer 
Gase auftritt. Von diesem Zeitpunkt an fiigt man die abdestillierende IIN 0 3 fort- 
laufend w ieder zu dem zu osydierenden Riiekstand, wobei die entstelienden nitrosen 
Gase aufgefangen u. w eiterverarbeitet werden. Mit fortschreitender Osydation 
wandelt sich die Abbaufl. in einen dicken Brei von reiner Oxalsdure um. Aus 
100 Teilen N itrierungsprodd. des Athtylens gew innt man ca. 50 Teile reiner 0xal- 
siiure. Yerwendet man zur H erst. von Sprengolen n icht reines CaH« sondern G,H, 
mit hoherliomologen Olefinen oder diese allein, so is t die bei B ehandlung des rohen 
Nitrierungsprod. mit li. W . entstehende Menge der Oxydationsprodd. verh;iltnis- 
maBig hoher ais bei Y erw endung von reinem CjH^. Diese Oxydationsprodd. be- 
finden sich ebenfalls in wss. Lsg. u. geben bei der Oxydation m it H N 0 3, wie vor- 
stehend, Oxalsaurc. Gerade bei den lióherhomologen Olefinen ist aus wirtschaftlichen 
Griinden die restlose U berfiihrung der Oxydationsprodd. in Oxalsiiure wichtig.
D.R.. P . 414376 KI. 12o vom 28/3. 1923, ausg. 27/5. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

P r i tz  H e f t i ,  A ltstetten b. Z urich, und W e rn e r  S c h il t ,  Ziirich, Darstcllung 
von Cilronensauretribenzylester. (D. R . P . 414190 KI. 12 o vom 2/12. 1923, ausg. 
25/5. 1925. — C. 1925. I. 1366 [Schwz. P P . 100318, 105863].) S c h o t t l a n d e b .

D eu tsche  Gold- u n d  S ilb e r-S c h e id e a n s ta lt  v o rm . E o e ss le r , Frankfurt a. M ., 

Herstellung von D m va ten  organischer Arsetwerbindungen. Zu dem Ref. nach Oe. P. 
96689 usw.; C. 1924. II . 1273 [M a b g u l i e s ] ist nachzutragen^ckiB die Benzaldehyd- 
p-arsinsaure mit Semicarbazid ein Semicarbazon, aus W . spitźzulaufende Nadeln, 
bei hohem Erhitzen sich allmShlich zers., liefert, das gut definierbare Metallsalzc 
zu bilden vermag. (Sehwz. P . 109071  yom 3/3. 1922, ausg. 16/2. 1925. Oe. Prior. 
18/3.1921. Zus. zu Schwz. P . 103775; C. 1924. II. 1273.) S c h o t t l a n d e r .

A rth u r  B in z , B erlin , Verfaliren zum  Loslichmaclwn von komplexen Metali- 
verbindungen des SjS'-Diamino-4,4'-dioxyarsenobenzols, dad. gek., daB man diese 
Verbb. in  wss. Lsg. mit Formaldehydsulfoxylat b ehandelt — Aus den entstandenen 
Lsgg. w erden die ursprunglichen komplexen Metallverbb. durch COs nicht mehr 
gefflllt. Organ. Losungsmm. fiillen aus der wss. Lsg. die komplexc Metallyerb. in 
fester, in W . w ieder 1. Form aus. Ob liierbei B. von Formaldchydsulfoxylatverbb. 
analog derjenigen aus Diaminodioxyarsenobenzol selbst erfolgt, oder ob es sich um 
einen physikal. Vorgang handelt, laBt sich nicht endgiiltig entscheiden. Die Loslicli- 
m achung der Metalh-erbb. ist fiir ihre therapeut. V erwendung yon Bedeutung. Man 
iibergicBt z. B. die komplexe Ag ■ Verb. des Diaminodioxyarsenobenzols mit wss. 
Formaldehydsulfoxylatlsg., wobei der Nd. nach einiger Zeit gel. w ird , oder mischt 
dic wss. Lsg. des Na-Salzes der komplexen Ag-Verb. m it wss. Formaldehydsulf- 
oxylatlsg. Beim beliebig langen Einleiten von C 0 2 in die Lsg. entsteht kein Nd.
— W eitere Beispiele betreffen das Loslichmachen der komplexen Ou-Na-Verb. des 
Diaminodioxyarsenobenzols, das aus der mit Formaldehydsulfoxylat yersetzten wss. 
Lsg. durch Einriihren in A. ais gelbbraunes, in W . 1. Pulyer gefallt w ird —, sowie 
der kotnplexen Bi-Na-Verb. des Diaminodioxyarscnobenzols, durch Einw. von BiCl3 

auf die salzsaure Lsg. des Diaminodioxyarsenobenzoh u. Behandeln des gelblichen 
mit N aOII 40° Bć. unter E iskuhlung erhaltlich, unl. in W . Die in  der Aufsicht 
triibe, schwarzliche Lsg. in wss. Formaldehydsulfoxylat g ib t beim Einriihren in A. 
einen schwarzen, in W . 1. Nd. des Bi-Praparates. (D. R,. P . 414192 KI. I2 q  vom 
14/2. 1923, ausg. 25/5. 1925.) S c u o t t la n b e r .

C hem ische P a b r ik  v o n  H e y d e n  A kt.-G es., Radebeul-Dresden (Erfinder: 
H ans S c h m id t, OberloBnitz b. Dresden), Herstellung von organischen Wismyt- 
verbindungeti, darin bestehend, daB man entw eder Brenzcatechinsulfosauren mit 
Bi(OH )3  behandelt oder die Alkalisalze der Sulfosauren mit Bi-Salzeu umsetzt u. 
die so erlialtenen Prodd. mit Alkalilauge neutralisiert oder von yornherein die 
Alkalisalze yon Brenzcatechinsulfosauren au f B i(0H ) 3  einwirken laBt, wobei oder
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wonach man die Lsgg. gegebenenfalls noch yolIstSndig m it Alkalilauge neutralisiert 
u. die Alkalisalze der W ismutbrenzcatechinsulfonsiiuren entsprechend durch Ein- 
dampfen zur Trockne oder durch Fallung mit organ. Losungsmm. in  fester Form  
abscheidet. — Die B. der komplexen Bi-Salze der B renzcatechinsulfosauren, wie 
ihrer Alkalisalze, erfolgt unter charakterist. Farberscheinungen. Ih re  Eigenscliaften 
machen sie besonders geeignet fiir die therapeut. Verwendung. Die Prodd. sind' in 
W. 11., die Lsg. ist lialtbar u. kann auch erhitzt werden. Auch neutrale Lsgg. 
konnen hergestellt w erden; uberschttssige Alkalien fiillen ebenfalls nieht. D ie Bi- 
Rkk, sind also weitgehend yerdeckt. Beispiele sind angegeben fiłr die H erst. der 
komplexen Bi-Ve?-b. des brenzcatechindisulfonscmrcn K alium s, schwach gefSrbte, in 
W. 11. M., II.jS fallt aus der Lsg. BiaS3, Bi-Gehalt ca. 25°/0, aus Bi(OH )3  u. brenz- 
catecliindisulfosaurem K ,  —- sowie der komplexen Bi-Vei-b. des brenzcałechinmono- 
sulfosauren K  aus dem K -Salz der Monosulfosiiure u. Bi(OH)s, von analogen Eigen- 
schaften u. ca. 21% Bi enthaltend. (D. R . P . 413778  KI. 12q vom 21/10. 1922, 
ausg. 15/5. 1925.) K a u s c h .

F a rb e n fa b r ik e n  v o rm . F r ie d r .  B a y e r  & C o., Leyerkusen b. Koln a. E h . 
Erfinder: W a l te r  K ro p p , Elberfeld), Ilerstellung von Atherderivaten kernmercurierter 
aromatischer Oxycarbonsauren, dad. gek., daB man in  AbSnderung des D. E . P . 407 669 
an Stelle der freien Monoaryl- oder -aralkyloxybenzoes&uren dereń Salze, A nhydride, 
Ester oder N itrile der Mercurierijng unterw irft u. gegebenenfalls nachtraglieh die 
Uberfiihrung der mereurierteń E ster oder N itrile in die Śśiureanhydride durcli 
Vcrseifung bew irkt. — Beispiele sind angegeben fiir die H e rs t des Oxymercuri- 
p-benzylorybeiizoesaweanhydrids durch M ercurierung von p-benzyloxybenzoesaurem  
Na, bezw. von p-Be)izyloxybenzoesauretithylester, aus PAe. K rystalle, F. 49°, u. Ver- 
seifung des mereurierteń JEsters m it alkoh.-wss. N aO H , — sowie des Oxymercuri-
o-phcnyloxybenzoesaureanh>jdńds durch M ercurierung u. Y erseifung des o-Phenyl- 
oxybenzoesauremethylesters. . (D .E . P . 413835 KI. 12 q vom 2/5. 1923, ausg. 16/5. 
1925. Zus. zu 0. R. P. 407 669; C. 1925. I. 1807.) S c h o t t ł a n d e r .

W illia m  L ew cock  und T h e  Gas L ig h t  a n d  C oke C om pany, London, Her 
stellung von p-Nitrophenetol aus p-Nitrochlorbenzol. Man erhitzt p-Nitrochlorbenzol 
in wss.-alkoh. Lsg. niedriger Konz. (ca. 3—5°/0) mit einer w eniger ais dem chem. 
Aquivalent entsprechenden Menge alkoh. Alkali, unter Vermeidung des A ufkochens 
der Reaktionsmischung, big, zum n. Kp. des wss. A. (ca. 90—120°) unter D ruck. — 
Die Konz. des A. betragt zweckmaBig 85°/0. Bei dem Verf. w ird die B. von 
Ncbenprodd., wie Dioxyazoehlorbenzol, yermieden. Man erhitzt z. H. p-Nitrochlor
benzol in einem emaillierten Eisenautoklaven mit einer Lsg. von reinem wss. 85°/0ig. 
A., in dem metali. N a gel. ist, 24 Stdn. auf 95—120°. D as Rcaktionsprod. besteht aus 
p-Nitrophenetol, etwas unyeriindertem N itrochlorbenzol u. Spuren yon p-Nitrophenol. 
Anstatt Na-Metall kann inhn auch NaOH im A. losen. (E. P . 2 0 4 5 9 4  yom 2/12. 
1922, ausg. 25/11. 1923. Schw z. P . 105711 vom 4/4. 1923, ausg. 1/7. 1924.
E. Prior. 2/12. 1922.) S c h o t t ł a n d e r .

Geza A u s te rw e il , Boulogne a. Seine, F rankreich , Ilerstellung von Thymol 
ii-Methyl-4-i-propyl-3 oxybenzol), dad. gek., daB man 2-Amino-l-mcthyl-d-i-propylbenzol 
ais solches oder in  Form  des N-Acetylderiv. durch K uppelung m it einer aromat. 
Diazoyerb. in einen p-Aminoazofarbstoff uberfiihrt, in  diesem die p-NH2-G ruppe in 
ublicher W eise gegen H 2 ersetzt, den cntstandenen Azofarbstoff der spaltenden 
Red. unterw irft u. das so gewonnene 3-Amino-l-methyl-i-i-propylbenzol in bekannter 
W eise durch Diazotieren u. Verkochen in das entsprechende Phenol umwande!t. — 
Die Kuppelung des 2-Amino-l-methyl-4-i-propylbenzols m it D iazoyerbb.kann erfolgen, 
indem man entw eder das Amin in Ggw. eines aromat. A m inchlorhydrats u. Amins 
nut der Diazolsg. der zu kuppelnden Komponente behandelt, die Diazoaminoyerb. 
umlagert, die freie 2-Aminogruppe des Aminoazofarbstoffs w eiter diazotiert u. alsdann
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die Diazogruppe gegen W asserstoff crsctzt, — oder man acetyliert das 2-Amino-l- 
methyl-4-i-propylbenzol, kuppelt m it derselben diazotierten Komponente wie vorher, 
jedoch ohne Aminzusatz, da je tz t die K uppelung unm itteibar in p-Stellung zur 
N H j-G rnppe des 2-Amino-l-methyl-4-i-propylbenzols erfolgt, erhitzt den so erhaltenen 
Aminoazofarbstoff mit verd. Alkalien oder Sauren zur Abspaltung des Aeetylrestes, 
diazotiert die nunm ehr freie 2-Aminogruppe u. yerfiihrt wie vorher. H at man 2 Moll. 
der £)-Aminoverb. miteinander gekuppelt, so ist derart nu r 1  Mol. in 3-Amino-l- 
methyl-4-i-propylbenzol umgewandelt, bezw. entsteht nur 1 Mol. Thymol. 1 Mol.
2  Amino-l-m ethyl-4-i-propylbenzol wird ais solehes zurtickgewonnen. Man liiBt 
z. B. eine Lsg. des 2-Amino-l-methyl-4-i-propylbenzols in verd. HC1 zu einer wss. 
Lsg. von p-Diazobenzolsulfosaure zuflieBen, m acht mit konz. NaOH alkal. u. scheidet 
die gebildetc Diazoaminoverb. ab. Diese wird trocken mit Anilinchlorhydrat u. Anilin 
gem iseht u. 2 Stdn. au f 50—60° erhitzt. Beim Eintragen des Reaktionsprod. in 
yerd. ClLCOjH  scheidet sich der p-Aminoazofarbstoff ab. Dieser w ird diazotiert 
u. die Diazogruppe m it Reduktionsmitteln en tfe rn t Bei der Red. des in li. W. gel. 
Monoazofarbsto/fs mit Na2 S20 „  TiCl3, oder SnCl2 scheidet sich die Sulfanilsaure 
aus der sauren Lsg. ab. Die filtrierte Lsg. w ird alkal. gem acbt u. das 3 -Amino-
l-methyl-4-i-propylbenzol in Bzl. aufgenommen. D as aus der benzol. Lsg. mit IL S 0 4 

gefallte Su lfa t der Base w ird in sd. W . gel., au f 15° abgekiihlt, m it ca. 2 Moll. I I 2S0 4 

yersetzt u. m it 20—25°/0*g- N aN 0 2 -Lsg. unterhalb 10° diazotiert. D urch Erhitzcn 
der Diazolsg. wiihrend eitiiger Stdn. au f 50— 604 u. Dest. mit W asserdam pf wird 
das Thym ol gewonnen, das durch Losen in 5—10°/oig. verd. NaOH u. Fiillung mit 
H 2 S 0 4  ais farbloses Pulver erhalten wird. — K uppelt man das 2-Acetylamido-l- 
methyl-4-i-propylbenzol mit diazotierter l-Aminonaphihalin-4-sulfosaure zum p-Acetyl- 
aminoazofarbstoff, entacetyliert diesen u. yerfiihrt wie yorstehend, so w ird ebenfalls 
Thym ol erhalten. (D. R . P . 413727 KI. 12q yom 1/9. 1923, ausg. 15/5. 1925.) S c h o t t l .

E . M erck , C hem ische  E a b r ik  (Erfinder: A m adeus D iitzm ann  und W ilh e lm  
K rauB), D arm stadt, Darstellung von Acetobrenzcatechindibenzylather, dad. gek., daB 
man Acetobrenzcatechin m it benzylierenden Mitteln behandelt. — In  eine Lsg. yon 
N a in  A. werden z. B. Acetobrenzcatechin u. C0H 5 CH2B r eingetragen u. das Gc- 
miscli ca. l ‘ / 2  Stdn. au f 100° erhitzt. Vom N aB r w ird abfiltriert u. das Filtrat 
langsam abgekiihlt, wobei sich der Acetobrenzcatechindibenzylather in Nadeln ab- 
scheidet, F. 93—94°, 11. in Aceton, Chlf., weniger 1. in A., swl. in  A. Das sich 
durch geringere Empfindlichkeit infolge des Schutzes der OH-Gruppen durch die 
Benzylgruppen bei der D arst. yon D e riw . auszeichnende Prod. eignet sich ganz 
besonders zur D arst. von Oxyalkylaminen, die liierbei in  wesentlicli hoheren Aus- 
beuten erhalten werden. (D. R . P . 414142 KI. 12 q yom 13/2. 1924, ausg. 25/5. 
1925.) SC H O T TLA N D E R .

C hem ische F a b r ik  F lo ra , D iibendorf—Ziirich, Schweiz, Herstellung von Fipe- 
ronylbromid. Man liiBt auf Piperonylalkohol, bei Ggw. oder A bwesenheit eines 
indifferenten Losungsm ., H B r, einwirken. — Z. B. wird in Bzl. gel. Pipcrm yl- 
alkohol bei 0° m it gasformiger trockeuer H B r behandelt, die Lsg. yoin entstandenen 
W . abgehoben u. im Vakuum eingedampft. D as aus PAe. um krystallisierte Pipe- 
ronylbromid, Niidelehen, U. in  Chlf., Bzl., A. u. A., ist haltbarer ais des Chlorid 
u. findet zur Synthese yon Arzneimitteln u. Riechstoffen Verwendung. (Schwz. P. 
107617  vom 1/9. 1923, ausg. 1/11. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

A c tie n -G e s e llsc h a f t fu r  A n ilin  - F a b r ik a tio n , B erlin-T reptow , iibert, yon: 
O skar S p e n g le r  und H ugo  P fa n n e n s t ie l , D essau i. A nlialt, Herstellung von 
Vanillin. Man unterw irft 3-Methoxy-4-oxyphenyltrichlormethylcarbinol, C|iH3(OCH3)s- 
(OH ) 4 • (CHOH • CC13)', in dem gleiclien Medium der Y erseifung u. Oxydation. — 
U nter interm ediiirer B. einer Carbonsiiure erfolgt m it guter Ausbeute Ubergang 
zum Yanillin. Z. B. w ird das Carbinol mit W . oder wss. CaC03, N aiC 0 3 oder Na-
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Acetatlsg. 12—24 Stdn. am Ruckfluflkuhler erhitzt u. nach Zugabe von FeCla oder 
Cu-Acetat, gegebenenfalls unter Durehlcitcn von Luft, unter gewohnlichem oder 
erhohtcm D ruck mehrere Stdn. w eiter erhitzt. Man kann auch das Carbinol un- 
mittelbar mit W . u. Cu-Acetat einige Stdn. unter D ruck auf 150° erhitzen. Aus 
dem Reaktionsgemisch w ird das Vanillin  nach dem Erkalten mit A. ausgezogen. 
(A. P. 1536732 vom 1 /8 . 1924, ausg. 5/5. 1925. E . P. 219676  vom 10/7. 1924, 
ausg. 17/9. 1925. D. P rior. 28/7. 1924. F . P . 583856  vom 19/7. 1924, ausg. 23/1.
1925. D. Prior. 28/7. 1923.) SchottlAnd ek .

F a rb w e rk e  v o rm . M e is te r  L u c iu s & B r im in g , H ochst a. M. (Erfindcr: 
Carl L u d w ig  L a u te n sc h la g e r , F rankfu rt a. M., M ax  B ockm iilil, H ochst a. M., 
und A d o lf S chw arz , F rankfu rt a. M.). Darstellung von E śtern in  der aliphatischen 
Seiłenkette jodierter aromatischer A lkyloxy- und Alkylammóćarbonsauren , darin be- 
8 tehend, daB man aromat. .fodalkyloxy- oder Jodalkylam inocarbonsiiuren verestert, 
oder die E ster der entsprechenden Oxalkyloxy- oder Oxalkylatninocarbons&uren, 
gegebenenfalls nach vorherigem Ersatz des aliphat. Hydroxyls durch CI oder Br, 
in die entsprechenden Jodverbb. uberfuhrt. — Die Prodd. der allgemeinen Form el: 
A ryl(0-R . JHCO^R,) u. A rylfN H • I I • J ) • (CO^RJ, worin R — Alkylrest, R j =  Alkyl, 
finden bei K reislaufstorungen therapeut. Verwendung, w ahrcnd die entsprechenden 
jodalkylierten Sauren keine den A lkylestem  analoge physiolog. W rkg. zeigen. 
Folgende Beispiele sind angegębcn: V erestert man die p-Jodathoxybcnzocsaure,
F. 181°, m it CII3 OII u. IIC I-G as, so gew innt man den p-Jodathoxybenzoe$aure- 
methylester aus CII3OH N adeln, F. 70°. D ie p-.Jodathoxybe.nzocsdwe erhiilt man 
z. B. auf folgenclem. W ege: D urch Einw. von Athylenchlarhydrin au f p-Oxybenzoe- 
sduremethylester in alkal. Lsg. gew innt man den p-Oxdthoxybenzoesduremethylester,
F. 65°. der beim Ycrseifcn die p-Oxathoxybenzoesdure, F. 182°, liefert; diese g ib t 
mit PCl,j das p-Chlordłhoxybenzoylchlorid, K p . 10  180°, F . 42°, das beim Yerseifen die 
p-Chlorałhoxybenzoesdurc, F . ,256° u. durch E rsatz des Cl-Atoms durch J  mit Jodiden 
dic p-Joddthoxybenzoesawe liefert. — LaBt man Benzylalkoliol au f p-Chlor;ithoxy- 
benzoylchlorid e inw irken, so entsteht der p  - Chlordthoxybenzoesdurebenzylester,
F. 62°, der beim Erhitzen m it einer Lsg. von JN a  in  Aceton in den p-Joddthoxy- 
benzocsdurcbenzylester, aus A. N adeln, F . 77—78°, iibergeht. — B ehandelt man den 
p-0xdthoxybenzoe8duremethylester m it PB r5, so geh t er in den p-Bromathoxybenzoe- 
sauremcłhylesier, F . 6 8 °, uber, der beim Erhitzen m it in Aceton gel. JN a  den 
p-Jod<ithoxybenzoesduremethylester (s. oben) liefert, — Behandelt man den p-Qxybenzoe- 
sduremethylester m it i-Propylchlorliydrin u. verseift den entstandenen Atherester so 
wird die p,(i-Oxypropyloxybenzoe$durc, F. 150°, gebildet. Diese gibt mit PC13 das 
P,{j-Chlorproptjloxybenzoylchlorid, das durch Einw. von CH ,O II in den p,fi-Chlorpro- 
pyloxybenzoesaure>nethylestcr, K p., 140—142°, iibergeht. E rhitzt man diesen mit in 
Aceton gel. N aJ unter D ruck, so entsteht der p,fi-Jodpropyloxybenzoesduremethyl- 
ester, hellgelbes 01, Kp., 156—159°. — D er durch Einw. von Athylenbromid auf 
ni-Aminobcnzoesdweathylester erhfiltliche m-Bromdthylaminobenzoesduredthylester gibt 
beim Erhitzen mit in  Aceton gel. N aJ  den m-Joddłhylaminobenzoesduredthylester, 
aus A. Krystalle, F . 123°. (D. R . P . 412699 KI. 12q vom 30/7. 1922, ausg. 25/4.
1925.) SCIIOTTLANDEU.

F a rb w e rk e  vo rm . M e is te r  L uciu s & B riin in g , H ochst a. M. {Erfinder: M ax 
B ockm iih l, H ochst a. M., und A d o lf  S ch w arz , F rankfu rt a. M.), Darstellung von 
Camphersauredimethylaminodthylimid, dad. gek., daB man au f die Anhydrobase des 
CamphersdureamMOathylimids Ameisensaure u. Formaldehyd einw irken laBt. - 
Z. B. wird die A nhydrobase (vgl. D. R. P . 408183; C. 1925. I. 1809) mit HCOsH,
D. 1,216, u. 40°/oig. CH20  m ehrere Stdn. bis zur Beendigung der COs-Entw. auf 
100° erhitzt. Man verd. mit W ., setzt die Base mit KsCOs in Freiheit u. a thert 
aus. Nach Abdest. des A. liinterbleibt das Camphersduredimethylaminodthylimid,
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C8H lł< ę Q > N -C H ł *CH,iN(CHj)i, hellgclbes Ol, K p.ls 164°; Chlorhydrat, aus Aceton

verfilztc N adeln, P . 214°. (D .R .P . 414262  KI. 12o vom 25/4. 1922, ausg. 27/5. 
1925.) S C H O T TLA N D E R .

E d w in  C. W h ite , Baltimore, M aryland, V. St. A., Herstellung eines mer curie)-ten 
Dibromfluoresceins. Man behandelt Dibromfluorescein mit Hg-Acetat in wss. Sus- 
pension. — Z. B. w ird in  W . suspendiertes Dibromfluorescein ca. 4—5 Stdn. er
hitzt, bis eine filtrierte Probc mit N1I4S keine Rk. au f freies H g m ehr zeigt. Das 
Reaktionsprod. w ird durch A usschleudern mit W . gewaschen u. bei 110° getrocknet. 
Das Monooxymercuridibromfluorescein, rotes Pulver, beim V erreiben starkę dielektr. 
Eigenschaften zeigend, so daB es, sogar yollstiindig getrocknet, an P ap ier u. Glas 
haftet, ist in den gebrauehliehen Losungsmm. unl., in zwei A ąuiyalenten NaOH zu 
einer dunkclkirschroten Fl. 1. Die Lsg. ist in dunklen F laschen unzers. haltbar u. 
gib t beim Eindampfen im Yakuum das D inatriumsalz. Die P rodd. finden bei luet. 
E rkrankungen therapeut. Verwendung. (A. P . 1535 0 0 3  vom 26/7. 1921, ausg. 21/4. 
1925.) SC H O T TLA N D E R .

T h e  B a r r e t t  C om pany , New Y ork, iibert. von: S tu a r t  P a rm a le e  M iller, 
Philadelphia, Pennsylyania, V. St. A., Herstellung von ce-Naphthylamin. Naphthalin 
w ird n itrie rt, die N itroverb. mit F e u. einer Siiure reduziert, zu dem Reduktions- 
prod. Solvcntnaphtha bei ca. 60° liinzugcgeben, vom F e 2 0 3  u. ungel. Fe abfiltriert 
u. das F iltra t dest. — D urch das Yerf. w ird das A uftreten sćW dlicher Diimpfe bei 
der iiblichen Dc3 t. des u-Naphthylamins aus der Reduktionslsg. u. das Stiiuben des 
F e j0 3-RUckstandes vermieden. (A. P . 1451666 yom 2/10. 1919, ausg. 10/4. 1923. 
Can. P . 243475  vom 5/12. 1923, ausg. 7/10. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

F a rb w e rk e  v o rm . M e is te r  L u c iu s & B riin in g  (Erfinder: K a r l  S ch irm ach er 
und K a r l  Zahn), H ochst a. M., Darstellung der 3-Oxynaphthalinl-carbonsdure, darin 
bestehend, daB m an 3-Sulfonaphthalin-l-carbonsaure oder dereń N itril m it Atz- 
alkalien yerschm. — Eine A ufspaltung des substituierten Kernes unter B. von
o-Toluylsiiure u. CH 3 C 0 2 H , wie bei anderen 1,3-Derivy. des N aphthalins, erfolgt 
h ier in der Alkalischmelze nicht, yielmehr w ird in guter Ausbeute die ein wichtiges 
Zwisclienprod. fiir D arst. von Farbstoffen u. pliarmazeutiscJien Prodd. bildende 3-Oxy- 
naphthalin-l-carbonsaure erhalten. Man triigt z. B. bei 180° allmSlilich unter Riihreii 
das K-Salz der l-Cyannaphthalin-3-sulfosaure, aus l-Am inonaphthalin-3 -sulfosaure 
durch Ersatz der N H ,- gegen die CN-Gruppe in ublicher W eise erhaltlich; Ba-Salz 
in W . wl., N adeln, K-Salz aus verd. KCl-Lsg. K rystalle , U. in  W ., geht beim 
Kochen mit Alkalilauge unter Entw . von N H 3 in 3-Sulfonaphthalin-l-carbonsaure 
iiber, die in W . sil. neutrale Alkalisalze u. etw as w eniger 1. saure, durch KC1 oder 
NaCl aus saurer Lsg. leicht abscheidbare Salze b ildet, in ein geschmolzenes Ge- 
misch aus N aOH  u. "W. ein. Die M. scliaumt stark au f unter Entw. von N IIj u. 
farb t sich anfangs dunkelrot. Man steigert die Temp. auf 220—230° u. hiilt hierbei, 
bis die Schmelze nahezu fest w ird. Nach dem Erkalten wird in  \Y. gel., filtriert 
u. m it HCl angesiiuert D ie 3-Oxynaphthalin-l-carbonsdure aus verd. A ., in dem 
sie zll. is t, N&delclien, F. 241—242°, in W . kaum 1., in verd. NajCOj-Lsg. 11. mit 
b lauer Fluorescenz, gibt in alkal. Lsg. m it diazoliertem p-N iłranilin  einen dunkcl- 
ro ten , in verd. Alkalien k. w l., in der WSrme leichter 1 . Azofarbstoff. (D. R . P- 
413836 KI. 12q yom 23/1. 1923, ausg. 16/5. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

G ese llsch a ft fu r  C hem ische In d u s tr ie  in  B asel, G u illau m e  de M o n tm o llin  
uud G e ra ld  B o n h ó te , Basel, Schweiz, Herstellung von Aryloxynaphthylketonen. Zu 
dem Ref. nach Schwz. P . 101402; C. 1924. I. 2205 ist folgendes nachzutragen: 
Suspendiert man a-Naphthol in einer wss. Na-Acetatlsg., g ib t etwas Ca-Pulyer u. 
dann allmiihlich unter gutem Riihren Benzotrichlorid h inzu, riih rt bis zum Ver- 
schwinden des Chlorids w eiter, estraliiert das ausgeschiedene halbfeste Prod. mit
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h. yerd. NaOH u. mischt die alkal. Lsg. m it verd. HCl, ao fiillt aus dem erkalteten 
Filtrat das 4-OxynaphtliaUn-l-phenylkcton aua, das durch U mkrystallisieren aus Bzl. 
gereinigt w erden kann. — Beim Erhitzen einer Lsg. von fi-Naphthol in wss. N aOH  
mit Bcnzotricldońd auf 60° entsteht das 2-Oxynaplithalin-l-phenylketon, aus Eg. 
K r/stalle. — Analog erhiilt man aus der 2-Oxynaphthalin-3-carbonsaure u. Benzo- 
łńchlorid die 2-Oxynaphthali?i-l-phenylketon-3-carbonsdtirc. (E. P . 231342  vom 7/5.
1924, ausg. 23/4. 1925. Zus. zu E. P. 203824; C. 1924. I. 2204.) S C H O T T Ł A N D E B .

C hem ische F a b r ik  v o n  H e y d e n  A kt.-G es. (Erfinder: D ie tr ic h  L am m ering ), 
Radebeul-Drcsden, Herstellung von ar-Telrahydro-fi-naphtlwlderwaten, dad. gek., daB 
man ar-Tetrahydro-(9-naphthol (2-Tetralol) mit Sauren yerestert, unter AusschluC 
der Yerwendung von CH3 C 02H  u. BenzoesSure, sowie den Hornologen dieser beiden 
Siiuren. — Z. B. w ird durch Einw. von BenzolsulfocMorid au f in Pyrid in  gel.
2-Tetralol der Bmzolsulfosduretetrahydro-fl-naphthylester, K rystalle, F . 95°, 1. in sd. 
A., 1 . in Chlf., Bzl. u. A ceton, zll. in  A., swl. in W ., erhalten. — p-Toluolsulfo- 
sauretetrahydro-fi-naphthylester, aus A. K rystalle, F . 79—80° yon gleichen Loslich- 
keitseigenschaftcn wie der homologe E ster, w ird durch Behandcln des 2-Tetralols 
in wss. alkal. Lsg. mit p-Toluolsulfochlorid gewonnen. — G ibt man ein Gemisch 
aus 2-Tetralol, D imethylanilin u. Bzl. un ter K iihlung zu einer benzol. Phosgenteg., 
laGt 12 Stdn. stehen, schiittelt w iederholt m it HCl unter Zugabe von E is aus u. 
laBt die benzol. Lag. des intorm ediar entstandenen Chlorocarbonats in gekUhltcs, 
iiberachussiges N H 3  flieBen, ao entsteht der Carbaminsaureester des ar-Tetrahydro- 
Ą-naphthols, aus A. gliinzende Bliittchen, F. 150°, 1. in ad. A., 1. in Chlf. u. A., zll. 
in Bzl., 1 1 . in Aceton, swl. in  W . — Beim Einleiten yon Phosgeii bia zur sauren 
Rk. in eine Lag. des 2-Tetr'alols in  wss. NaOH erhalt man den neutralen Kohlen- 
saureester dea ar-Tetrahydro-fi-naphthols, aua A. K rystalle, F. 119°, 1. in sd. A., 
1- in Chlf. u. Bzl., zl. in  A ceton, wl. in A ., swl. in W . — D er durch Einw. von 
p-Nitrobenzoylchlorid au f eine alkal. Lsg. des 2-Tetralols erhiiltliclie p-Nitrobenzoe- 
sauretetrahydro-fl-naphthylester, aus A. Nadeln, F . 113°, wl. in W . u. k. A., 11. in 
Chlf., Aceton, Bzl., geht bei der Red. m it SnCl2 u. H Cl in den p-Aminobenzoesaure- 
tetrahydro-fi-naphthylester, aus yerd. Aceton K rystalle , F . 154°, wl. in W ., A., A. 
u. PAe. 11. in Chlf., Bzl. u. A ceton, iiber. — ErwSrmt man 2-Tetralol u. Salicyl- 
sdure auf 160° bis zur klaren Schmelze, kiihlt diese au f 130° ab, g ib t allmahlich 
POCI, hinzu u. beliiBt b is,zur Beendigung der HCl-Entw . die Temp. au f 120—130°, 
so scheidet sich unten II 3 P 0 4  ais z&he M. ab , von der in W . abgegoaaen wird. 
Das am Boden lagernde Ol w ird m it NajCO-Lsg. u. W . gewaschen u. in  h. A. gel. 
Beim Erkalten scheidet sich der Salicylsauretetrahydro-fl-naphthylester anfangs olig, 
nach dem Impfen krystallin.^ ab u. sclim. dann bei 55°. Die im Gegensatz zum 
freien 2-Tetralol geschmacklosen u. von Atzwrkg. freien E ster sind wertyolle 
Anthelmintica; der Salicytsćiureester besitzt auBer der w urm treibenden W rkg. noch 
andere therapeut. wertyolle E igenschaften, wiihrend die bereits bekannten Essig- 
sdure- u. Benzoesdureester des 2-Tetralols, yon denen der erstere ein Ol is t, th era 
peut. wertlos sind, anscheincnd wegen ihrer schw eren V erseifbarkeit im Organis- 
mus. (D. R . P . 414261 KI. 12o yom 28/10. 1922, ausg. 27/5. 1925.) S c h o t t i , .

O tto M arg u lie s , W ien, Organische Arseimerbindungcn. Zu dem Ref. nach 
P .P . 562460; C. 1924. II. 1272 ist folgendes nachzutragen: AuBer den im fruheren 
Ref. beschriebenen organ. Araenyerbb. lassen sich nach dem gleichen Verf. die 
nachstehenden Verbb. gew innen: aus dem 4-Amino-3’-oxybenzophcnon (NH 2j'l -C,JH4- 
C 0-C 8H 4 -(0H)3', durch N itrierung von p-Acetylaminobenzophenon, Red. der 3'-Nitro- 
verb. zu der 4-Acetylamino-3'-aminovci'b., E rsatz der 3'-Aminogruppe gegen OH u. 
^erseifung des 4-Acetylamino-3'-oxybenzophenons erhalten, die 3'-Oxybenzophenon- 
4-arsinsaure, aus W . K rystalle, F . 180"; aus dem d-Acetylamino-3'-aminobenzophenon 
die ‘i-Acetylaminobcnzophcnon-3'-arsinsdure, aus A. Nadeln, F. 253"; — aus dem
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ca-Phthalimido-p-aminoacetophenon, N1LCcH.tCOC!I,N [C 01 C0 H ,, die m-Fhthalimido- 
acełophenon-p-arsinsaure, schwach braunes, bei -270° noch n ich t schm. Pulyer; — 
aus dcm p-Aminophenylbenzylketon, durch Kondensation von Acetanilid u. Phenyl- 
essigsaurechlorid nach F r i e d e l - C r a f t s  erhalten, die Phenylbenzylketon-p-arsinsiiurc, 
sich bei ca. 160" allmśihlich zers. Pulyer; — aus p-Aminopropiophenon die Propio- 
phenon-p-aninsatire, bei 275° noch n icht schm. K rystalle; — sowie aus Nitro- 
p-atninobenzaldehyd, durch N itrierung yon p-Acetylaminobenzaldehyd u. nachfolgende 
V erseifung erhalten, eine Nitrobenzaldehyd-p-arsinsaure, sich boi 130° allmahlich 
zera., beim Erhitzen au f dem Platinblech detonierende K rystalle. (E. P . 220668  
vom 23/2. 1923, ausg. 18/9. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

D eu tsch e  G old- und. S ilb e r-S c h e id e a n s ta lt  v o rm . R o ess le r, F rankfu rt a. M., 
Organische Arsenverbindungen. Zu den Keff. nach F . P. 562460; C. 1924. II . 1272 
u. E. P . 220668; vorat. Kcf. ist nachzutragen, daB man durch Diazotierung yon
3-Oxy-4-aminoacctophenon u. Behandeln der Diazoniumlsg. bei ca. 70° m it Na, As03 

die 3-Oxy-l-acetylbenzol-4-arsinsaure, aus wss. CH 3 0 H  Krystalle, erhalten kann. 
(Schwz. P . 108819 u. Schw z. P .P . 1 0 9 0 7 2  u. 1 0 9 0 7 3  IZus.-Patt.] vom 13/2. 1923, 
ausg. 16/2. 1925. Oe. P riorr. 4/3. u. 20/12. 1922.) S c h o t t l a n d e r .

F a rb w e rk e  v o rm . M e is te r  L uciu s & B riin in g  (Erfinder: F r ie d r ic h  Stolz 
und  K a r l  B ó ttch e r), Ilćichst a. M ., Darstellung eines in  der Atninogruppe N-disub- 
stituierten D erivats des l-Phenyl-2,3-dimethyl-d-a>nino-o-pyrazęilons, dad. gek., daB 
man Benzyljodid  oder an dessen Stello Benzylchlorid  unter Zugabe eines Metall- 
jodids auf 4-D itnethyla tn ino-l-phenyl-2 ,3-dim ethyl-5-pyrazolon  einwirken liiBt. — 
H ierbei tritt un ter Verdrftngung einer C Hj-G ruppe ein Benzylrest in das Mol. des 
Dimetliylaminophenyldimethylpyrazolons ein u. es entsteht das 4-Benzylmethylamino-
l-phenylSfS-dim ethylS-pyrazo^n  der empir. Zus. C „H u ON2 •N(CHa)(CHjC8H5), eine 
stark antipyret. w irkende u. w enig tox. Verb. Man lost z. B. das Dimethylamino- 
phenyldim ethylpyrazolon in Aceton, gibt C0H 5 CH 2 C1 u. N aJ hinzu, kocht 2—3 Stdn. 
unter RiickfluB, filtriert vom NaCl ab, befreit das F iltra t durch Abdest. vom Aceton, 
behandelt den Ruckstand m it yiel W ., nimmt das abgeschiedene 01 m it Bzl. auf, 
yersetzt die benzol. Lsg. m it uberschiissiger HC1, schiittelt die wss. Lsg. wiederliolt 
mit Bzl. aus, m acht die saure Lsg. mit konz. NaOH alkal. gegen Phenolphthalcin, 
nimmt das Ol in Clilf. au f u. dest. das Chlf. ab. D urch Umkrystallisieren des 
krystallin. erstorrenden Riiekstandes aus Ijg. u. w enig Bzl. w ird die 4-Methylbenzyl- 
aminoverb., K rystiillchen, F . 68—70°, rein erhalten. D ie Lsg. der Base in yerd. 
HC1 w ird durch FeCl3  yiolett gefiirbt. (D. R . P . 414012  KI. 1 2 p yom 9/1. 1923, 
ausg. 20/5. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

L e o p o ld  C assella  & Co. G. m . b. H ., F rank fu rt a. M., Darstellung einer Ben- 
zoxazolonarsinsaure. 3 0xy-4-am inobenzol-l-arsinsiiure w ird mit Phosgen behandelt. — 
Z. B. w ird 3-Oxij-4-aminobenzol-l-arsinsdure in 2-n. Na-Acetatlsg. bei 70—80° gel., 
die Lsg. abgekiihlt u. bei 15° COC1, eingeleitet, bis die Lsg. stark mineralsaure Rk. 
zeigt. D ie groBtenteila ais K rystallbrei ausgesehiedene Benzoxazolon-5 arsinsiiure 
w ird aus h. W . umkrystallisiert. Sie bildet in k. W . swl., in A. kaum 1., in Ae, 
Lg., Bzl. unl. K rystalle, in  Alkalien un ter B. der entsprechenden Salze 11. Das 
yerhgltnismśifiig ungiftige Prod. findet gegen Spirochaten- u. Trypanosoinenkrank- 
heiten parenteral u. per os th e rap eu t Yerwendung. (E. P . 214628  vom 15/4. 1924, 
ausg. 18/6. 1924. D. Prior. 17/4. 1923. Schw z. P . 109390  vom 31/3. 1924, ausg. 
1/4. 1925. D. Prior. 17/4. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

E . M erck  C hem ische F a b r ik  (Erfinder: C laus D ieh l), D arm stadt, Darstellung 
von Pyridin-2,3-dicarbonS(iure (Chinolinsaure), dad. gek., daB man Chinolin bei Ggw. 
yon Hydroxyden oder Carbonaten der Erdalkalien mit Perm anganat behandelt — 
Beispiele fiir die Osydation des Chinolina mit KMnO., in Ggw. yon Ca(OH)s oder 
CaC0 3 bzw. Ba(OH )2 oder B aC 0 3 bei 15° sind angegeben. D ie B. osalsaurer Salze



1925. II. H x. F a r b e n ; F a r b e r e i ; D b u c k e r e i . 617

wird bei Y erwendung der H ydrosyde oder Carbonate der Erdalkalien anstelle der- 
jenigen der Alkalien weitgehend zurucfcgedriingt u. die Ausbeute an Pyridin-2,3- 
dicarbonsiiure steigt au f 70% ». mehr der Theorie. (D. R . P . 41 4 0 7 2  KI. 12p 
vom 20/7. 1923, ausg. 23/5. 1925.) S c i i o t t l a n d e r .

F a rb w e rk e  v o rm . M e is te r  L uc iu s & B riin in g , H ochst a. M., Jlerstellung von
i-PropiylallylbarbUursaure. Mono-i-propylbarbitursdure w ird  in wss.-alkal. Lsg. bei 
erhohten Tempp., un ter gewohnlichem oder erhohtem Druck, mit Allylhalogeniden 
behandelt. Das Verf. liefert wesentlicb hohere Ausbeuten an i-Pr opylaliylbarbitur- 
sćiure ais die bekannte Herst. ohne iiuCere W Srmezufuhr u. ohne Druck. Auch 
wird die A lkylierung des Ausgangsstoffes wesentlich beschleunigt. Beispiele sind 
angegeben fiir die A llylierung mit Allylbromid durch Erhitzen am RuekflulSkiihler 
u. unter D ruck au f 80°. (E1. P . 228195 vom 26/1. 1925, ausg. 25/3. 1925. D. Prior. 
26/1. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

G ese llseh a ft f iir  C hem ische  In d u s tr ie  in  B asel, Basel, und W a lte r  M inn ich , 
Montreux, Schwciz, Darstellung von Phcnylpropiolsaurecholesterinester. Phenyl- 
propiolsaure w ird m it Cholesterin umgesetzt. — Z. B. w ird in trocknem Xylol gel. 
Cholesłerin mit einer Lsg. yon Phenyljiropiolsdurechlorid in Xylol yoraichtig bis zur 
Beendigung der lICl-Entw . unter RiickfluB erhitzt, das Reaktionsgemisch mit A. 
yersetzt u. der Nd., aus Essigcstcr umkrystallisiert. D er Phenylpropiolsćiurechol- 
esterinester, K rystalle, swl. iri A., leichter 1. in Essigester u. Bzl., unter Erweiehen 
bei 148° bis 153,5° schm. unter B. schillernder Farben, findet zu therapeut. Zwecken 
Verwendung. (Schwz. P . 107736  vom 19/11. 1923, ausg. 16/12. 1924.) S c h o t t l .

X. Farben; Farberei; Drackerei.
E. T. J . W a trem ez , St. Amarin, EIsaB, Abkochen und Bleichen von pflanz- 

licher Fas er. Baumwolle, Leinen u. andere Cellulosefasern w erden mit einer Lsg., 
die Atzalkali, Soda u. ein im Atzalkalien 1. Mctalloxyd, wie Aluminiumoxyd, enthalt, 
erhitzt, das zugesetzte Metalloxyd darf mit dcm Alkalisalz keinen unl. Nd. geben; 
zum Bleichen setzt man der F l .  Alkalihypochlorite zu. (E. P . 231454 vom 6/3.
1925, Auszug yeroff. 20/5. 1925; Prior. 28/3. 1924.) F r a n z .

C om m erc ia l E le c t ro ly t ic  C o rp o ra tio n , New York, ubert. yon: B ,obert 
la u g h l in ,  Buffalo, N. Y., Gewebereinigungsmittel. Man lost ein Alkali u. ein 
Ammoniutnsalz in W . u. benutzt die Lsg. w ahrend der auftretcnden Rk. (A. P. 
1535124 vom 21/9. 1918, ausg. 28/4. 1925.) K a u s c h .

C hem ische F a b r ik  „A u x il“ m . b. H ., Mainz, Yerfahren zur Erhaltung des 
naturlichen Ausschcns von Blum en, die zur Kenntlichmachung des Inhalts yon 
Parfiim- u. Toilettewassejn u. dgl. in denselben eingebettet sind, dad. gek., daB 
die Originalblume zuerst zugeschnitten u. in eine Farblsg. eingestellt wird, dic 
saugfahige Farben enthalt, u. bis zur satten Farbung darin yerblcibt, w orauf die 
Blume in die Flasche eingebettet u. diese mit hochprozentigem A. gefilllt u. eine 
gcwisse Menge HCl zugesetzt wird, w odurch die so entsprechend prUparicrte Blume 
pochmals in eine alkoh. Lsg. gesetzt wird, um die aufgesaugten kiinstliehen Farb- 
stoffe zu fixieren, w orauf dann eine griindliche Spiilung der Flasche mit der Blume 
yorgenommen w ird u. nunm ehr die originalparfiim ierte Fl. eingegossen wird unter 
Zusatz yon einigen Tropfen HCl. — Ais Farben eignen sich Anilinfarbstoffe. Die 
mit den Farbstoffen, dem A. u. HCł behandelte Blume wird sprode wie Glas, behalt 
ihre naturliche Form bei u. is t vor Faulnis geschiitzt. Um eine K ontrastw rkg. 
zwischen der naturlich aussclienden eingebetteten Blume mit der sie umgebenden 
Parfiimlsg. zu erzielen, kann der Flascheniuhalt noch mit dem gewunschten Farb- 
tone gefarbt werden. (B. B.. P . 411406  KI. 451 vom 21/3. 1924, ausg. 26/3. 
1925.) S c h o t t l a n d e r .
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C arl J a g e r  G. m . b. H ., D iisseldorf-Derendorf, (Erfinder: F ra n z  Pohl), Ver- 
fahren zum  volligen Durchfarben und Konseruieren von Knoten, darin bcstehend, 
daB man an Stelle oder ncben olloslichen Farbstoffen wasserlosliche yerwendet. 
(D. B . P . 412921 KI. 8 m vom 13/3. 1923, ausg. 28/4. 1925. Zus. zu D. R. P. 412109;
C. 1925. I. 2659.) F r a n z .

T w o-T one C o rp o ra tio n , iibert. von: P . M ije r, New York, V. St. A., Fiirbe- 
verfahrcn. Man fiirbt mit Hilfe von feinyerteilten Farbstofflsgg. unter solehen 
Bedingungen, daB die Farbstofflsg. n icht yon der Oberfliiche des Gewebes nach 
der anderen Seite durchdringt. Um eine moglichst gleichmaBige Farbung zu 
erhalten, muB man sehr feine, von Tropfen freie Farbstoffnebel yerwendcn; man 
bringt das Gewebe, das au f einer Tafel aufgespannt ist, auf den Boden einer 
Kam m er; in einem liieryon durch eine Scheidewand getrennten Teil w ird der 
Farbstoffnebel durch Zerstauben der Farbstofflsg. erzeugt, die feinen Nebel gelangen 
uber die Trennungsw and in den Raum, in  dem sich das zu fiirbende Gewebe 
befindet; zur E rzeugung von Mustern bringt man Schablonen auf das Gewebe; die 
Biickseite des Gewebes kann ungefiirbt bleiben oder mit einem anderen Farbstoff 
gefarbt werden. (E. P . 229351 vom 16/2. 1925, Auszug veroff. 16/4. 1925. Prior. 
14/2. 1924.) F r a n z .

A. B . H e rz o g  und A. H erzo g , L indenau b. Leipzig, Hęistellung von Pelzen 
m it bronzierten Spitzen. D as gefarbte u. gereinigte Feli w ird mit einer Mischung 
von Bronzepulver u. einer Lacklsg. oder einem anderen Bindem ittel bespritzt, 
gekiimmt, getrocknet u. schlieBlich m it einem dunnen F irnisuberzug yersehen. (E. P. 
2 3 0 7 3 0  vom 12/9. 1924, ausg. 9/4. 1925.) F r a n z .

F a rb w e rk e  vo rm . M e is te r  L uc iu s & B ru n in g , H o c h s t  a. M. (E rfind er: 
B ic h a rd  B ie l in g  u n d  K u r t  Jo ch u m , F r a n k fu r t  a . M.), P raparat fiir die Indigo- 
garungskiipe. (D. B . P . 414252 KI. 8 m  v o m  24/10. 1922, a u s g . 26/5. 1925. — C.
1924. I. 1109.) F r a n z .

E d o u a rd  A ste re  l a u r e n t  B e rn a rd  B u m eau  und A n d rś  F ra n ę o is  M arie 
L a n g lo is , Frankreich, Cadmiumrot. Mischungen von CdO, C dC 0 3 oder anderen 
beim Gliihen CdO liefernden Y erbb., Schwefel u. Se w erden au f dunkle Rotglut 
erhitzt, bis sich keine Diimpfe m ehr entwickeln. (F. P . 58 4 2 6 4  vom 12/10. 1923, 
ausg. 3/2. 1925.) K O h l i n g .

B o b e r t  D en is L ance , Frankreich, Zinhoei/3. In  einem yon auBen erbitzten 
senkrechten B ohr aus feuerfestem Stoff w ird Koks bei so geringer L uftzufubr vcr- 
brannt, daB CO entsteht u. es w ird Zn in Form von MeLallabfiillen o. dgl. von 
oben her eingeschUttet. Dieses yerfliichtigt sich mit dem CO u. wird mit diesem 
durch L uft yerbrannt, welche mittels eines Ventilatora durch OfFnungen angesaugt 
w ird, die sich in dem senkrechten Bohr oberhalb der Stelle befinden, an der das 
Zn zugefiihrt wird. Benutzt man ais Ausgangsstoffe Zinkyerbb. u. -erze, so werden 
diese dcm Brennstoff beigemischt, der zur Entw . des CO dient. (F. P . 584281 
vom 16/10. 1923, ausg. 3/2. 1925.) K O h l i n g .

F a rb w e rk e  vo rm . M e is te r  L uciu s & B riin in g , H ochst a. M. (Erfinder: 
H e rm a n n  W a g n e r, Bad Soden a. Ts. und O tto Sohst, H ocbst a. M.), Darstellung 
von Monoazofarbstoffen nach D. E . P . 406787, darin bestehend, daB man in-AmiDO- 
benzoesaureanilid diazotiert u. mit den Mono- u. Diaulfosiiuren der Aminonaphthole 
oder dereń in  der Aminogruppe substituierten D criw . kuppelt. — D er Farbstoff 
aus diazotiertem m-Aminobenzoesaureanilid u. Acetyl-l,8-aminonaphthol-3,6-disulfo- 
saure fiirbt W olle blaustichigrot, m it Phenyl-2-amino-8-naphthol-6-sulfosaure erhiilt 
man einen braun fiirbenden, mit 2-Amino-8-naphthol-6-sulfosaure einen rotbraun 
f&rbenden Farbstoff. (D. B . P . 413395 KI. 22a yom 21/11. 1922, ausg. 7/5. 1925. 
Zus. zu D. R. P. 406787; C. 1925. I. 1656.) F r a n z .
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F a rb w e rk e  v o rm . M e is te r  L uciu s & B n in in g , Ilochst a. M. (Erfinder: K a r l  
Tłiiess, Hoehst a. M.-Sindliugcn), Monoazofarbstoffe. (D. R . P. 4 1 4 2 0 2  KI. 22avom  
24/2. 1923, ausg 25/5. 1925. Zus. zu D. R. P. 409 563; C. 1925. I. 2661. — C. 1924.
II. 2502.) F r a n z .

D urand  & H u g u e n in  A.-G., Basel, Sehweiz, Darstellung von Disazofarbstoff en, 
nach D. R. P . 411332, dad. gek., daB man 1  Mol. der Tetrazovcrb. der Benzidin- 
2£-disulfosaure  oder der Tolidin-2.2'-disulfosaure h ier mit 2 Mol. der Guajacol- 
carbonsiiure, C6H3(COjH)‘(OH)s(OCH8)3 kombiniert. — Die Farbstoffe fiirben die Faser 
mit Chrombeize in gołdgelbcn eehten Tonen. (D. R . P. 413563 KI. 22 a  yom 28/4. 
1923 ausg. 11/5. 1925. Zus. zu D. R. P. 411332; C. 1925. I. 2663.) F r a n z .

B adiscłie  A n ilin - & S o d a -F ab rik , Ludwigshafen a. Rh. (Erfinder: A r th u r  
L u ttrin g h au s , Mannheim, ~Piaul N a w ia sk y  und A lfre d  E h rh a rd t ,  Ludwigshafen), 
Darstellung von Perylcnfarbstoffen nach D. R. P . 412120, dad. gek., daB man an 
Stelle der dortigen Ausgangsstoffe fi-Naphthochinon mit A1C13  bei An- oder Ab- 
wesenheit yon Y erdunnungsm itteln behandelt. — Man erhitzt ein Gemisch yon 
p-Naphthochinon u. A1C1S oder eine Suspension dieser Stoffe in o-Dichlorbenzol 
mehrere Stdn. au f 140—150°, kocht das erhaltene Iiondensationsprod. mit yerd. 
SalzsSure aus, lost in Alkalien u. fiillt erforderlichenfalls nach dem F iltrieren  mit 
verd. SSuren aus. (D. R . P . 412827  K1.22e vom 17/12. 1922, ausg. 28/4. 1925. 
Zus. zu 0. R. P. 412120; C. 1925.’ I' 2664-.) F r a n z .

L eopo ld  1 C asse lla  & Co. G. m . b. H ., F r a n k f u r t  a .  M. ( E r f in d e r : G eorg  
K aliseher u n d  H e in r ic h  S alkow sk i), Ilerstellung eines chlorechten Diclilor-N-di- 
hydro-lfif?,l'-anthrachinonazins. (D. R . P . 413564 KI. 22b vom 13/1. 1923, a u s g .  

11/5. 1925. — C. 1925. I. 1019.) F r a n z .

F a rb w e rk e  vo rm . M e is te r  lu c iu s  & B ru n in g , H oehst a. M. (Erfinder: K a r l  
Sch irm acher, K a r l  Z ahn , H oehst a. M. und P a u l O chw at, Bad Soden a. T.), 
Kupenfarbstoffe der DibenzaiitJironreihe. (D. R . P . 413738  KI. 22 b vom 26/6. 1923, 
ausg. 15/5. 1925. — C. 1924. II. 2792.) F r a n z .

F a rb w e rk e  v o rm . M e is te r  L uc iu s & B riin in g , H oehst a. M. (Erfinder: K a r l 
Thiess, Hoehst a. M .-Sindlingen, C a rl J .  M u lle r, K a r l  S c h irm a c h e r  und K a r l 
Zahn, Iloclist a. M.), Kupenfarbstoffe. (D. R.. P . 413941 KI. 22e yom 28/12. 1922, 
ausg. 20/5. 1925. — C. 1924. I. 2013.) F r a n z .

XVI. Nahrungsmittel; Genulłmittel; Futtermittel.
Hermann stadlinger, D r. Carl Huggeńberg f .  N ekrolog auf den am 24. Marz 

1852 geborenen u. 25. Oktober 1924 gestorbenen bekannten N ahrungs- u. Ilandels- 
chemiker. (Chem.-Ztg. 48. 805. 1924.) P f l O c k e .

R. F a n to  und R . H e rz n e r , Studien iiber Getreideinehle. II I . Mitt. (II. Ztschr. 
f. Unters. N ahrgs.- u. GenuBmittel 28. 79; C. 1914. II. 850.) Es w urde gefunden, 
daB beim Vermischen von Mehlausziigen aus Mehlen, dereń Quotienten aus 1. Protein 
u. 1. Asche (N : A) yerschieden sind, Triibungen auftreten, um so mehr, je  weiter 
die Quotienten auseinander lagen. W eiterhin wurde aber erm ittelt, daB die Salze 
nicht beteiligt sind sondern, daB es sich um eine W eehselwrkg. zwischen Albumin 
u. kolloid gel. Lccithinen handelt. H ieraus w ird gefolgert, daB die L iteraturangaben 
iiber den G ehalt der Mehle an in W . 1. N  groBtenteils unrichtig  sind, weil ja  in 
allen Mehlsorten Lecithine neben Albumin yorlianden sind. Lecithin w irk t somit 
ahnlich wie H P 0 3 fallend auf Albumin u. liefert auch m it AgNO„ ahnliche Rk. 
wie I IP 0 3. H ieraus w ird au f das Vorhandensein der G ruppe —PO.,II—O—Cholin- 
rest im Lecithinmolekul geschlossen. (Ztschr. f. Unters. N ahrgs.- u. GenuBmittel 
49. 153—63. W ien, Hochsehule fiir Bodenkultur.) G r o s z f e l d .

J . H an sen  und W .  D ie t r ic h , Starkegewinnung aus Kartoffeln ohne Yerlusl an 
Nahrstoffen. Yff. benutzen eine Maschine yon KuERS-Tegel, dereń Besonderheit
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in einem schrag liegenden, yerzinkten Auswaschtrog mit rotierenden, sektorformigen 
Sieben besteht. E s soli dadureb eine erbdhte Auswaschung erreiclit werden u. eine 
A nreicherung der NShrstoffe in der Pulpę. — In  den zu den Yerss. dienenden 
Kartoffeln stellfe sieb das Niihrstoffyerhaltnis au f 1 : 9,4— 15,2, w abrend in den Ab- 
fallen (Pulpę - |-  W asser) es zwischen 1 :3 ,9—8 , 8  schwankte. Man kann also ein 
an Rohprotciu reiclies F u tter gew innen, u. die N -haltigeń  Nahrstofle fiir die 
Fiitterung retten. Yorliiufige Y erfiitterungen der AbfSlle, in geeigneter W eise mit 
Sprcu oder Hiicksel yerm ischt, ergaben keine scM dliche W rkg. der in der Kartoffel 
entlialtenen scharfen Stoffe. (B i e d . Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 5 4 .  216—18.) I I a a s e .

W a lth e r  F rie se , Meerrettich und Mearctlichkonscrven. D ic G ehalte frischer 
M eerretticliwurzeln an W . schwanken stark (57—79°/u)i die iiuBeren Teile enthalten 
weniger W . ais dic inneren bei etw a gleichcn Asclicngehalten. Die aus geraspcltcn 
W urzeln mit W . ausgelaugten Sulfatmengen sind fiir innerc u. iiuBere Teilc etwa 
gleich. Die Dest. m it D am pf COa liefert Stoffe,- die SOs yortiiuschen, Auf 
Sulfitbehandlung ist erst bei mehr ais 0 ,15°/0 S 0 2 in  der Trockensubstanz zu 
schlielien, bei gleichzeitig erhohtem  Gchalt an S 0 4"  (iiber 2,50%)- Bei zunehmender 
Lagerung yon M ecrrcttich u, dessen Konscryen wiichst der Gelialt an Siiure, wahr- 
scheinlich Milchsaure, wobei namentlich bei L uftzutritt n icht w ieder behebbare 
Y erfarbung eintritt. Dic V erfarbung w ird durch yiel BenzoesSure u. Sterilisierung, 
auch durch B ehandlung m it Essig yerzogert. D ie Gehal£5'lder Aschen an SiOj 
schwanken je  nach Sorten, sind an Fe u. Mn fast konstant, an K 2 0 , CaO, MgO, 
Al.jO:i u. Cl ziemlich gleichbleibend, an Na^O, S 0 3 u .  P s0 6 stark schwankend. 
(Ztschr. f. Unters. N ahrgs.- u. GenuBmittel 49. 194—203. Dresden, Landesstelle f. 
offcntl. Gesundheitspflege.) G r o s z f e i .D.

A. G ro n o v e r und F . T iirk , Chemische und physikalische Untersuchung von 
Stallprobcnmilch und die Bewertung der Ergebnisse. An 108 Stallprobenmilchen 
w urde festgestellt, daC die G efrierpunktserniedrigung w eit geringeren Schwankungen 
unterliegt ais fettfreie Trockensubstanz u. Liehtbrechung, weil auch der kranke 
Organismus bestrebt ist, den n. osmot. D ruck aufrecbt zu erhalten. (Ztschr. f- 
Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 49. 187—93. K arlsruhe, Techn. Hochschule.) G r o sz f .

Chas F . J u r i t z ,  D as Problem des Noorshonigs. D er yon den Bienen aus ge- 
wissen Eupliorbiaartcn, in Sudafrika „Noors“ genannt, gesammelte Ilonig  hat eineu 
brennenden Geschmack, den man noch m ebrere Stdn. nach dcm GenuB fiihlt u. 
i s t  d e s h a lb  ais Nahrungsm ittel ungeeignet. D er diesen Geschmack h ery o rru fen d e  
Stoff laBt sich aus dem Ilon ig  m it A. extraliieren u. bleibt nach dessen Abdampfen 
ais braunliches Ol zuruck. Auch durch Erhitzen des mit der gleichen Menge W. 
verd. Honigs mit Tierkohlc u. Filtration laBt er sich entfernen. E r zeigt keinen 
Alkaloidcharakter u. ist nicht f lu c h t ig .  E r laBt sich mit denselben E ig e n sc h a f te n  
bereits aus den Bliiten extrahieren. Das Problem  ist in  Siidafrika yon wirtschaft- 
licher Bedeutung, da jahrlich  mehrere 1000 kg Ilon ig  derartiger H erkunft un- 
brauchbar sind. (Chem. News 130. 310—12. Dep. o f Agricult., Siidafr.) H e r t e r .

L. T. W eU s, Der kolie Futterwerł von Baumicollsaatmehl. An Einzelbeispielen 
u. graph. D arstst. w ird nachgewiesen, daB Baumwollsaatmehl die billigste Quelle 
fiir P roteinfutter ist. Auch der erhebliche Gehalt desselben an Dttnger liefernden 
Stoffen ist zu beachten. (Cotton Oil Press 9. 23—25. Alabama Polytechnic Institute, 
Auburn, Ala.) G b o s z f e l d .

0. L un ing ' und S te p h a n  G ero, Die Bewertung von Wursttoaren a u f Grund des 
Verhaltnisses Leimgebende Substanz: Gesamt-Stickstoffsubstanz. Minderwertige Wurst- 
w aren sind durch erhohten Leim gehalt gekennzeichnet, der nach S t r i e g e l  (Chem.- 
Ztg. 41. 323; C. 1917. II. 711) bestim mbar ist. Bei dem Verf. erwies sich die 
D auer des Auskochens der Substanz m it W . ais prakt. ohne EinfluB, dagegen dic 
K ochdauer m it W einsaure ais yon erheblichem EinfluB. D er Austrocknungsgrad



1925. n. H xyi„ . F a s e r -  u . S p i n n s t o f f e ; P a p i e r  u s w . 621

der Fleischware w ar kaum yon Bedcutung. Gefunden w urde das V erhaltnis 
Leim-N: Protein-N bei Rindfleisch zu 4 8  (sekr Behncnarm) bis 8 3  (sehr sehnenreich), 
bei Rindersehnen zu 7 3 0 , Schweinefleiseh 3 5 — 4 1 , Rinderlcber 3 3 , K albsleber 2 5 , 
Rinderlunge 6 4 , Kalbslunge 5 4 , Kalbspansen 7 1 . D urch FSulnisvorgSnge steigt der 
scheinbare Leim-N an. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 49. 1 7 9 — 8 7 . 
Braunschweig, Teehn. Ilochsch.) G r o s z f e l d .

H e n ry  E v e ra e r t  und F e rn a n d  L esca rd e , B elgien, Eierkonseruierung. Die 
Eier werden in einem Autoklayen in einer Kamrner */j Stde. auf 0n abgekiihlt, dann 
wird in dem gesehlossenen Autoklayen dic Luft durch ein Gemenge von CO, u. 
Nj ersetzt. H ierauf w ird die K onseryierung bei scbwachem O berdruck beendet. 
(F .P . 586496  vom 2 4 /9 . 198,4, ausg. 2 7 /3 .  1 9 2 5 . Belg. Prior. 2 5 /9 . 1923 .) K a u s c h .

S tep h an  D ó rin g , F rankfurt a. M., Milchsaurebakterien enłhaltendes Nahrmittel. 
Feste, unyerdauliche, im D arm  ihre Form beibehaltende porose K orper werden mit 
einer K ultur von M ilchsaurebakterien getrSnkt u. die w eitere Entw . der Bakterien 
wird unterbrochen. (Scłrwz. P . 109466  vom 1 9 /1 0 . 1 9 2 3 , ausg. 1 /4 . 19 2 5 . D. Prior. 
20/10. 1922.) K a u s c h .

Jo sep h  W . D u b rak s , Houston, T eias, Brotherstellungsgemisch aus einer horno- 
genisierten M ischung von W eizenmehl u. einer Emulsion gekochter Reiskorner.
(A.P. 1537043  vom 2 7 /1 2 . 1 9 2 3 , ausg. 5 /5 . 1925 .) K a u s c h .

Je a n  D espom m iers und P a n i G loess, Frankreich, Gelose aus Seealgen. Man 
laugt method. die 1. StofFe mit W . aus un ter abwechselndem Abpressen. (F. P . 
586692 vom 2 9 ,9 .  '1924 , ausg. 1 /4 . 1925.) K a u s c h .

T h e rm o k e p t. C o rp o ra tio n , Delaware, UberŁ von: F ra n c is  P . M c C oli, Ridge- 
wood, und W a lte r  W . W illiso n , Brooklyn, N. Y., Kaffcetabletten. Gerostete 
Kaffeebohnen werden gemahlen u. dic gemahlenen A nteile werden geformt u. mit 
ihrem eigencn Ol im pragniert. (A. P. 1535 233 yom 2 2 /1 2 . 1 9 2 0 ,  ausg. 2 8 /4 . 
1925.) K a u s c h .

XVD3. Paser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 
Kunststoffe.

R u d o lf  S ie b e r , Uber das warmetechnische Verhalten des Sulfitzellstoffkoch- 
prozesses. (Vgl. S . 110.) Besprochen werden E rspam isse, die durch Isolieren des 
Kochers zu erzielen sind, EinfluB des Abgasens, der Ausbeute an Zellstoff aus dem 
IIolz, der Anfangstemp. der Koehlauge u. der Holzsehnitzel sowie ycrSnderter 
Fiillungsdichte auf den W arm everbraueh. W eitere Angaben bezichen sich au f die 
Abfallwarmen des Kochprozesses u. die M oglichkeit ihrer A usnutzung, WSrme- 
gewinnung durch Ausnutzung der AbgaswSrme wShrend der Koehung u. durch 
Ausnutzung der Entspannungswlirm e, Analyse des Deckeryerf. (Wehbl. f. Papier- 
fabr. 56. 4 1 7 — 2 1 . 5 1 7 — 2 0 . 5 7 9 — 8 4 . Kramfors.) SttVERN.

A. F o rs te r  und S id n ey  A. P e a rm a n , D as Bleichen von Handelssulfatpiilpe 
und Baumwolle m it Calciumhypochloritlosungen. D ie W rkg. der Hypochloritlsgg. 
bei der Bleiche der Zellstoffmassen is t eine doppelte: 1. w ird das Lignin entfernt,
2. wird die Cellulose angegriffen unter B. yon Osycellulose. Das Hauptziel der 
Arbeit war, den besten W eg zur E ntfernung des Lignins zu finden, w&hrend gleich- 
zeitig die Zers. der Cellulose au f ein Minimum beschrankt bleiben muBte. — Bei 
den Verss. wurden folgende W erte bestimmt: a) die Losliehkeit des gebleichten 
lJrod. nach 1 Stde. in  1 0 0  Teilen einer 3°/0ig- NaOH-Lsg. bei 100", b) die w ahrcnd 
der Bleiche absorbierte C l-M enge, c) der L igninw ert des gebleichten Prod. 
Bleichyerss. mit Calciumhypochloritlsgg., die einen yerschiedenen G ehalt an wirk- 
samem Cl besaBen, ergaben, daB die Absorption des Cl in den ersten Stdn., in
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denen aucli der L igninw ert sclincll sinkt, am bcdeutendstcn ist. Sie liiBt dann 
nach u. bcw irkt min hauptsiichlich eine Oxydation der Cellulose, die um so groBer 
ist, je  m ehr freies Cl die Bleiclifl. cnthii.lt. D er A ngriff der Cellulose bei dcm 
Bleichyorgang kann aber durch einen Zusatz gesiitt. Kalklsg. erlieblich yermindert 
werden. Dieser ru ft eine um die Hiłlfte vcrringerte Cl-Absorption u. Alkaliloslich- 
keit der gebleichten P rod. ho rro r, was einer Abnahme der Celluloseoxydation ent- 
spricht, da der L igninw ert nur etw as hoher liegt u. sogai- mit dem bei der gewólin- 
lichen Bleiche erhaltenen W ert ubereinstimmen kann. Zu jeder Cl-Konz. gehort 
ein bestimmter Prozcntsatz Ca(OH),-Lsg., bei dem der L igninw ert u. die Alkali- 
losliclikeit den giinstigsten W ert haben. Verss. iiber die Einw. von Ca(OCl)s-Lsgg. 
au f reine Baumwoll- u. Holzcellulose ergaben, daB die Cellulose wiihreud der 
ersten Tage langsam  in Oxycellulose iibergefuhrt w ird, die dann uuter groBercr 
Cl-Absorption schneller w eiterosydiert w ird. Nach einer 14tagigen Bleiche u. 
darauffolgenden Behandlung der Cellulose m it einer 3°/0>g- Alkalilsg. bleiben nur 
28,6% der P robe erhalten. W ird  die Bleichlsg. dagegen mit gesSttigter Ca(OII)2- 
Lsg. versetzt, so liiBt die Cl-Absorption nach 1  T age sehr nach, so daB nach 
14 T agen noch 70,5% der Celluloseprobe vorhanden sind. (Journ. Soc. Chem. Ind. 
44. T. 233—41. Woolwich.) G r z e n k o w s k i .

0 . M eier, Dic Fabrikation von K unsthorn  (Galalith). An H and  der inter- 
nationalen Patentliteratur scliildert Vf. die Entw. der Falirikation von Galalith. 
(Caoutchouc et G uttapereha 22. 12639—42). E v e r s .

V. L ange, Kopenhagen, Danemark, Wasscrdichtmachcn von Geweben usw. Man 
imprSgniert das Gewebe m it einer Lsg. yon Balata, A sphalt oder dgl. u. Zucker 
oder Soda. (E. P . 230 8 5 9  yom 16/3. 1925, Auszug yeroff. 6/5. 1925. Prior. 14/3.
1924.) F r a n z . 

S o c ie te  p o u r  la  F a b r ic a tio n  de l a  S o ie  „ B h o d ia se ta “, Frankreich, Kunst-
fdden. Man yerspinnt eine yiscose, einen fluchtigen Stoff enthaltende FI. durch 
eine erhitzte Gasatm. in einer gesclilossenen Kammer u. yerw endet eine doppelte 
Iteihe yon Erhitzern u. K iihlern zwischen jedem  Erhitzungs- oder Abkuhlsystem. 
(F. P . 587184 vom 15/12. 1923, ausg. 14/4. 1925.) K a u s c h .

S ocie te  p o u r  l a  F a b r ic a tio n  de  l a  So ie  „B ,hod iase ta“, Frankreich, Kunst- 
faden. D ie Faden werden in einer gegebenenfalls erliitzten Gasatm. im Innern 
einer gesclilossenen Zelle aus einer m ehr oder w eniger yiscosen FI., die einen 
fluchtigen Bestandteil enthiilt, gesponnen. (F. P . 587222  yom 21/12. 1923, ausg. 
14/4. 1925.) K a u s c h .

T o o ta l B ro a d h u rs t L ee  Co., E . P . F o u ld s  und F . L. B a r re t t ,  Bchandeln von 
Geweben. Die nach dem Yerf. des E. P . 200881 (C. 1923. IV. 807) durch B e lia n d e ln  

mit H jSO i u. Form aldehyd pergam entierten Gewebe werden durch Beliandeln mit 
einer H 2 S 0 4 von 80 bis 100 Tw. oder m it Stoffen, welche die gleiche W rkg. aus- 
iiben, wio Phosphor-, Salpeter- oder Salzsaure oder ZnCl2, weichgemacht; das 
Gewebe kann vor oder nach dem Pergam entieren u. vor der B ehandlung mit der 
schwachen Siiure gemustert werden. (E. P . 2 3 0 5 3 0  yom 6/12. 1923, ausg. 9/4.
1925.) F r a n z . 

C alico P r in te r s ' A sso c ia tio n , L td ., E . A. F o u rn e a u x  und T. B. K ushton,
M anchester, Erzeitgung von hohem Glanz oder von leinenahnlićhen Effcktcn aufB aum -  
wolle. Bei dem Verf. nach dem H auptpatent w ird  die Baumwolle nach der Be
handlung mit der Thiocyanatlsg. oder nach der zweiten M ercerisation unter glcicli- 
zeitiger Anwendung yon W arm e u. D ruck kalandert, geschreinert usw .; hierbei 
entw eicht dic Feuchtigkeit u. die Fiiden w erden flach gedriickŁ (E. P . 228654 
yom 17/11. 1923, ausg. 5/3. 1925. Zusatz zu E. P. 186696; C. 1923. IV. 341.) F r a n z .



1925. n. H XTm. F a s e r - u . S p i n n s t o f f e ; P a p i e e  u s w . 623

T he Calico P r in te r s ’ A asociation , L td ., E . A. F o u rn e a u x  und T. B. R u sh to n ,
Manchester, Yerfahren, um der Baumioolle ein wollahnliches Aussehen zu  geben. 
Man behandelt das Baumwollgewebe mit Mercerisierlauge u. dann m it einer Lsg. 
von Thiocyanaten oder einem Gemisch von Thiocyanaten mit neutralen Salzen bei 
Tempp. von 80 bis 155°, man trank t z. B. das mit M ercerisierlauge yorbchandelte 
Gewebc mit einer Lsg. von Ca-thioeyanat yon solcher Konz., daB sie bei 150 bis 
170° sd., bei 125 bis 150° n iebt liinger ais 1  Min.; die B ehandlung kann mehrere 
Małe wicderholt w erden; wollalinlicbe Effekte erhiilt man, wenn man die Behandl. 
mit der Thiocyanatlsg. 15 Min. bis 1 Stde. bei 80 bis 120° yornimmt. (E. P . 228  655 
vom 17/11. 1923, ausg. 5/3. 1925. Zusatz zu E. P. 1 9 6 6 9 6 ;  C. 1923. IV. 341.) F r a n z .

B runo P o ssan n e r v o n  E h re n th a l ,  Deutschland, und K a r l  Scholz, Tscheeho- 
sloyakci, R a n f, Leinen usttt, das Aussehen von Baumioolle zu  verleihen. Das Roh- 
material w ird fein zerteilt, um die Zellen yon einander zu trennen, u. das Binde- 
mittel zu entfernen, gebleicht, im pragniert u. getrocknet. (P. P . 587276  vom 
19/9. 1924, ausg. 15/4. 1925.) K a u s c h .

L ad islaus E m a n u e l G ran ton , England, Beseiłigung der Druckersehwarze aus 
Papier. Man zerkleinert das P apier in Ggw. yon Alkali (-lsgg.) oder eines eine 
alkal. W rkg. ausiibenden Stoffes u. behandelt dann die erhaltene M. mit Mineral- 
stoffen. (P. P . 587716 vom 25/9. 1924, ausg. 23/4. 1925.) K a u s c it .

Crane & C om pany, Daltoń, Mass., u b e r t yon: C h arle s  F r a n k  S am m et, Dalton, 
Sicherheitspapier, das mit einem farblosen Glied der Gruppe des Diphenylam ins 
oder seiner Homologcn behandelt ist. (A. P . 1535862  vom 31/10. 1921, ausg. 
28/4. 1925.) ■ K a u s c h .

W . G ttiard , W ien, Siegel. Scheiben aus Celluloid oder ahnlichen Stoffen, die 
aufierdem Casein, K unstharze enthalten konnen u. die mit M ustern yersehen sein 
konnen, werden mittels einer Klebstofflsg., die aus einer Lsg. von Celluloid in 
Aceton, A. oder Holzgeist u. Oxalsiiure besteht, au f einer Unterlage befestigt; 
(E. P. 2 3 0 0 8 7  yom 27/2. 1925, Auszug yeroff. 29/4. 1925, P rior. 27/2. 1924.) F r a n z .

H . H a w lik , Breslau, D eutschland und 0 . S in d l, Miihren, Jlerstellung von Vis- 
cose und Kunstseide. D ie Cellulose wird zunaclist m it den Abfallaugen yon fruheren 
Operationen behandelt u. dann mit frischer A lkalilauge von M ercerisierstarke in 
Alkalicellulose ubergefiihtf; durch diese A rbeitsweise w erden die Hemicellulosen 
yollstandiger entfernt ais nach den ubliehen Verff.; die aus einer solchen Ałkali- 
cellulose hergestellte Viscose liefert eine Kunstseide, die sich durch hohen Glanz 
u. Festigkeit auszeichnet; die H erst. der Alkalicellulose kann nach dem Gegen- 
stromprinzip, oder in einer Reihe nach A rt der D iffusionsbatterien angeordneter 
Gef&Be oder in Schleudern ausgefiihrt werden. (E. P . 229 6 7 8  yom 18/2. 1925, 
Auszug yeroff. 22/4. 192% Prior. 18/2. 1924.) F r a n z .

A ctien -G ese llsehaft’ f iir  A n ilin -P a h r ik a tio n , Deutschland, Glanzetide, feine 
Iiunstfaden aus Yiscoselosungcn unter Y erwendung eines Fiillbades, daa 110—160 g 
HsS0 4 auf den 1  enthiilt u. dessen Salzgehalt (Na^SO*) so groB ist, daB es die D. 1,32 
bis 1,42 betragt. (P. P . 587552  vom 16/10. 1924, ausg. 21/4. 1925. D. Prior. 
14/11. 1923.) K a u s c h .

P. B a lk e  und G. L e y s ie ffe r, T roisdorf b. Koln a. R h ., Kautschukiihnliche 
Stoffe. Man yerw endet zur Ilerst. solcher MM. Abfiille yon Celluloid, Cellon usw., 
die neben der Nitro-, Acetyl- oder Athylcellulose, G elatinierungsmittel enthalten. 
(E. P. 229674  yom 18/2. 1925, Auszug yeroff. 22/4. 1925; Prior. 18/2. 1924.) F r a n z .

C om pagnie L in c ru s ta -W a lto n  P ra n ę a is e  e t  L o re id  R eu n ia , Frankreich, 
Wiedergewinnung von Losungsmitteln. Man fiihrt Luft, die mit den Losungsmm. 
der Celluloseester beladen ist, in ein Magma dieser E ster mit einem Kollodium- 
losungsm. (P .P . 586347  yom 30/11. 1923, ausg. 24/3. 1925.) K a u s c h .

4 1 *
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F . S c h m id t, T roisdorf b. Koln a. R h ., Hornahnliche Massen. Man knetet 
EiweiBstoffe mit einem Gemisch eines in W . 1. Losungsm. fiir Celluloseester, das 
in Mischung mit W . ein Quellungsmittel fiir EiweiBstoffe ist, u. W .; die erhaltene 
gelatinierte M. w ird dann m it einer celluloidartigen M., die m it einem Gemisch 
eines Losungsm. u. W ., oder mit einem Losungsm. oder mit W . in der Wflrme ge- 
knetet worden ist; man kann Nitro- oder Acetylcellulose, Athyl- oder Benzylccllulose 
yerw enden, ais EiweiBstoffe w erden Casein, SoyabohneneiweiB, usw. benutzt, brauch- 
bare Losungsmm. sind A., Glykoldiacetat, Milchsiiureiithylester u. Aceton. (E. P. 
2 3 0 0 2 5  vom 26/1. 1925, Auszug vertiff. 22/4. 1925; Prior. 27/2. 1924.) F r a n z .

J . P a is se a u , Courbevoie, Seine, F rankreich , Herstellung von Perlessenz. Zum 
Reinigen von Fischschuppen nach dem Vert'. des H auplpatente 3  verw endet man 
Galie, gallensaure Salze, rizinusolsulfosaure Salze, EiweiBstoffe oder eine alkoh. 
Lsg. von Saponin. (E. P . 229585  vom 25/8. 1924, ausg. 19/3. 1925. Zusatz zu
E. P. 188774; C. 1921. II. 815.) F raNZ.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
E tie n n e  A u d ib e rt, Die Herstellung synthetischcr Kohlerncasserstoffe aus Kohlen- 

stoff- Wasserstoffgemischen. Vf. beschreibt die bisherigen Verss. zur Herst. von 
CHjOH mittels Kontaktmetallen u. erorfert ausfiihrlich u. kritisch die Gew. des 
„Synthols“ (vgl. F is c h e r , Brennstoffchemie 4. 276; C. 1924.»I. 1297). Eingehend 
werden dann die im Labor. der staatl. Pulververw altung ausgefiihrten Yerss. zur 
H e rs t von CH3 0 H  mit Metali- u. Metalloid-Suboxyden ais K ontaktkorpern, dereń 
A ufbereitung, die Beliandlung des CO-II^-Gemisches sowie die bei 200 a t u. Tempp. 
von 225—300° bezw. iiber 300" erzielten Ergebnisse, endlich die Einw. von Alkalien 
geschildert. Zum SchluB hebt Vf. das starkę Reduktionsvermogen der Suboxyde, 
die sich ais ungesStt. Doppelsalze an der Luft sofort oxydieren, die yollige 
H ydrierung des CO bew irken u. ebenso wie die von S a b a t ie r  u . seinen Mit- 
arbeitern studierten Kontaktmetalle noch yielfache Verwendbarkeit besitzen diirften. 
Die H ydrierung des CO erfolgt jedenfalls nach der Gleichung: CO -f- 2 R , =  CH3 OH, 
au f G rund dereń 82°/o des ob. Heizwerts des Gasgemisches in fl. Form gewinnbar 
sind. B isher handelt es sich um Labor.-Verss. mit vollig reinen Gasen, der 
unbedingte AusschluB von 0 „  C 0 2 u. W asserdam pf diirfte in der Praxis Schwierig- 
keiten bieten. (Chimie et Industrie 13. 18ti—94.) W o i .f f r a m .

F . H au sse r imd R . B ea teh o rn , Versuche iiber die Verbrennlichkeit und Festig- 
k ń t  von Hiittenkoks in  grofśeren Komungen. Bei Ofen gleicher Breite besitzt der 
in kUrzerer Zeit gegarte Koks trotz hoherer Ofentemp. eine etwas bessere Ver- 
brennlichkeit D ie G arungsdauer ist also von groBerem EinfluB, ais die Garungs- 
temp. Die Kammerbreite scheint bei E inhaltung angemessener Garungszeiten tur 
dio Verbrennlichkeit keine wesentliche Rolle zu spielen. Aus schmaleren Kammern 
fiillt der Koks kleinstiickiger. U nnotig langes Erhitzen ist n icht ohne Nachteil fiir 
die V erbrennlichkeit, die aber im Ganzen durch die Garungsverhaltnissc wenig 
beeinfluBt wird.

W esentlicher ist die A rt der Kokskohle. Manche Kokssorten zerspringen im 
Feuer, was die Yerbrennlichkeit erhoht, aber Schwicrigkeiten durch Hangen der 
Beschickung yeranlassen kann; RiBbildung bei anderen Sorten w irkt auch giinstig 
au f die V erbrennlichkeit. Die W rkg. einer passenden Vermischuug mehrerer 
Kohlensorten auf das Koksergebnis ist noch mehr zu beriicksichtigen.

Zumischung Fe-haltiger Stofte zur Kokskohle bringt keine besonderen Yortcilc. 
Yon groBtcr Bedeutung fiir die V erbrennlichkeit erwies sich die StiickgroBe des 
Kokses. Es ist bekannt, daB kleinstiickiger Koks eine besser zu sam m e n g e b a lltc , 
daher heiBere Verbrennungszone, besseres G as bei gleichen B e tr ie b sv e rh a ltn is se n , 
d. h. hohere Y erbrennlichkeit gibt, ais groBstiickiger. A ber Yff. liefern den ziScm-
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mSfiigen N achw eis, daB dadurch die V erbrennliehkeit in weit hoherem MaBe be- 
einfluBt w ird , ais durch alle anderen Umstande. (Ber. Ges. f. d. Kohlentechn. 
[Dortmund] 1925. 345—8 6 . Dortmund-Eying.) B O r n s t e in .

F re d e r ic k  Y in c e n t T id e sw e ll und R ic h a rd  Y e rn o n  W h e e le r ,  Gestreifte 
bituminose Kohle, Untersuchungen iibcr die Zusamniensetzung der Kohle. Vff. hatten 
fruher (Journ. Chem. Soc. London 115. 619; C. 1920. IV. 197) gefunden, daB die 
Komponenten der streifigen Kohle sich u. a. durch ihren Gehalt an „inerten 11 u. 
„reaktionsfahigen 11 Anteilen unterscheiden. Nach weiteren Unterss. (Journ. Chem- 
Soc. London 121. 2345; C. 1923. IV. 748) u. auf G rund theoret. Erwśigungen uber 
die Veriinderung der Pflanzenteile beim InkohlungsprozeB halten es Vff. fiir wahr- 
scheinlieh, daB die reaktionsfahigen Anteile von F itrain, Clarain u. Duraiti, 
Huminstoffe sind, dic im ^Laufe der Entw . durch D ehydrierung, B . innerer An- 
hydride u. Lactone unl. in  Alkali geworden sind. Sie sind entstanden aus den 
zersetzlichen Pflanzenteilen (cellulos. u. verholzte Gewebe, Zellinhalt); die inerten 
Prodd. stammen dagegen aus den w iderstandsfShigeren Pflanzenteilen (Sporen, 
Cuticulargewebe, W aehse u. Harze). (Journ. Chem. Soc. London 127. 110—12. 
Sheffield, Univ.) B ie l e n b e r g .

W ilf r id  F ra n c is  und R ic h a rd  V ern o n  W h e e le r , Die Orydation der gestreiften 
biluminosen Kohle bei niederer Temperatur. Untersuchung uber die Zusamniensetzung 
der Kohle. (Vgl. vorst. Ref.). V£F. haben V itrain , D urain u. Fusain  einer 
Nottinghamshirekohle bei Tempp. von 100, 150 u. 200° mehrere Monate einem 
feuchten Luftstrom  ausgesetzt u. die dabei erhaltenen fluchtigen Prodd. u. die Ver- 
Snderung der Substanz hinsichtlich der Menge der fllichtigen B estandteile, des 
Heizwertes, der Menge u. Zus. der u-, /?- u. /-B estand teile  usw. untersucht. F ur 
die B. alkaliloslicher Huminstoffe w ar 150° die optimale Temp. Aus den drei ge- 
nanntcn Komponenten der Streifenkohle wurden Huminstoffe erhalten, die ahnliche 
Zus. u. Eigenschaften zeigten; V itrain lieferte die groBte Menge (97°/0), Fusain die 
geringste. Vff. sehen hierin einen Beweis fiir die A nsicht von T id e s w e l l  u . 
W i i e e l e r  (vgl. vorst. Ref.), wonach die Komponenten der Streifenkohle sich 
wesentlich durch ihren G ehalt an reaktionsfahigen Stoffen unterscheiden; diese 
Stoffe besitzen ahnliche chem. N atur. D ie B. alkalil. Substanzen bei der Oxydation 
hetrachten Vff. ais eine A rt Regeneration. Nach E ntfernung der alkalil. Substanzen 
hinterbleiben die n icht humifizierten Pflanzenreste, wie Sporen, Cuticulargewebe usw .; 
das sind die inerten Kohleanteile. — Vff. haben w eiter gefunden, daB der lang- 
wierige OxydationsprozeB mit L uft mit gleiehen Erfolg durch einen kurzeren mit 
HjOa ersetzt w erden kann. (Journ. Chem. Soc. London 127. 112—25. Sheffield, 
Univ.) ■■* B ie l e n b e r g .

F re d e r ic k  Y in c e n tj T id e sw e ll und R ic h a rd  Y e rn o n  W h e e le r , Uber Fusain  
und seine Oxydation. Utitersuchungen uber dic Zusamniensetzung der Kohle. (Vgl. 
vorst. Ref.). Vf. haben yerschiedene Fusainproben u. die zugehorigen Kohlen auf 
ihre Aufnalimefahigkeit fiir Oa bei yerschiedenen Tempp. untersucht. Antiinglich 
(bis 30°) absorbiert Fusain starker, bei hoheren Tempp. die Kohle. Vff. glauben 
deshalb, daB Fusain die Selbstentzundung einleitet. Vff. weisen ferner darau f hin, 
daB Fusain bei aerobem Zerfall der Pflanzensubstanzen en ts teh t; es ist nun moglich, 
daB die Pflanzenreste dem Luftzutritt entzogen wurden, ehe noch vollstandige Zers. 
erfolgt war. Demzufolge konnen Fuaaine yorkommen, die nu r auCerlich fusainisiert 
sind; daher auch die teilweise erheblichen U ntersehiede in der Zus. u. den Eigen
schaften der Fusaine. (Journ. Chem. Soc. London 127. 125—32. Sheffield, 
Univ\) B ie l e n b e r g .

E. P a ris i, Uber die Anwesenheit einer sćhwefelhaltigcn Verbindung in tiophen- 
freien Benzolen des Ilandels. Es handelt sich um Verunreinigung mit Diphenyl- 
sulfon (Sulfobenzid). (Annili Chim. Appl. 15. 121—23. Bologna.) G r im m e .



J u l iu s  F a b ia n , Gaskiihlung unter Riickgewinnung der Warnic. Vf. besclireibt 
die Gaskuhlanlagen der Allgemeinen Vcrgasungs-Gesellschaft m. b. H., Bcrlin- 
Halensee, bei denen das Generatorgas durch direkte Berieselung mit W . gekiihlt 
w ird, das W . durch Berieselung die aufgenommene W iirme an den Geblasewind 
durch Siittigung mit W asserdam pf ubertragt. D ie yollstandige Kiihlung des W. 
erfolgt in einem Kaminkuhler. (Ztschr. f. angew. Ch. 33. 485—88. Berlin- 
Halensee.) Jong .

R ic h a rd  S c h lo g l , Beobaclitungen le i der Instandsctzung einer Leiclitolanlage. 
F iir die Gewinnung u. W oiteryerarbeitim g von Leichtol ist die Verwendung ein- 
wandfreien W asehiiles u. die Schaltung der Bzl.-W iischer nach der Schwefel- u. 
Cyanscheidung von groBter Bedeutung. (Petroleum 20. 535 — 39. 1924. Wicn- 
Simmering.) P f l DCKE.

F r a n k  D. M oses, Blaues Wassergas. K urze Schilderung der Einfiihrung des 
blauen (d. h. nicht mit Carburationsmitteln aufgebesserten) W assergases (heutc mcist 
sacligemafier ais „Ivoksgas“ bezeichnet) in Amerika durch D e l l w iic  zur Belcucli- 
tung mit Fahnehjelm -Brennern (kammformigen Glulikorpern aus Magnesia) u. fiir 
teclm. Heizzwecke. Beschrcibung des Vorgangs der Gaserzeugung u. der dazu 
verw endeten App. Yerclrangung durch N aturgas, dagegen W eiterentw . in Europa 
durch D e l l w ik , bes. zum SchweiBen wegen seiner hohen Flammentemp. u. des 
geringen Luftbedarfs geeignet. (American Gas Journal 122: '1—2 u. 18.) W oLFFR.

P e rc y  L ew is-D ale , Flilssige Kohlenwasscrstoffc, entstanden beim Komprimieren 
von Ólgas. Die hierbei in  einer Anlage von PiN T SC n erhaltene Fl. u. das gleich
zeitig entstandene Ólgas sind bereits yon ARMSTRONG u. M il l e r  (Journ. Chem. 
Soc. London 1886. 74) untersucht worden. Vf. hat beabsichtigt, die in einer Anlage 
nach P o p e  gewonnene Fl. m it der von A r m s t r o n g  u . M il l e r  (1. c.) untersuchten 
zu yergleichen u. eine V erw ertungsart dafiir zu suclien. Die Fl. entsteht in be- 
sebrankter Menge beim Komprimieren von Ólgas auf 10 A tm .; sie wurde durch un- 
mittelbare fraktionierte Dest. yerbunden mit Bestst. der D., des Brechungsindcxes 
u. der Jodzahl in Fraktionen zerlcgt. Die Fl. hat ein rotgelbes A ussehen, spezif. 
Gerueh, D. etw a 0,84, n D etwa 1,47, Jodzahl nach W lJs etwa 70, W armeeinheiteu 
(brit.) etw a 23000. Die Fl. hat man yerw endet zur D arst. yon Bzl. u. Toluol, ais 
Hcizmittel fiir die Ólgasretorten u. sonstige Ofen, nach Dest. u. chem. A uf bereitung 
ais M otortriebstoff, ais Losungsm. u. ais Farbtriiger in Farben u. Firnissen. Am 
aussichtsyollsten scheint die Y erarbeitung der Fl. au f M otortriebstoff zu sein. Das 
Ergebnis des Vergleichs faBt Yf. dahin zusammen, daB die von ihm gepriifte Fl. 
prakt. gleich der yon A r m s t r o n g  u . M i l l e r  (1. c.) untersuchten Fl. ist, u. daB mit sehr 
geringen Ausnahmen die gleichen Bestandteile gefunden worden sind. Ggw. yon 
Monoalkylacetylen, w ahrscheinlich Athylacetylen, ist in der Fl. nachgewiesen worden, 
etw a 1 ccm in 1 1 Fl. Die Umwandlung der Fl. in  einen brauchbaren Motorbrcnn- 
stoff ist mit Schwierigkeiten yerbunden. Besondere Aufmerksamkeit wurde der 
Polym erisation der bei etw a 80° sd. F raktion  der Fi. gew idm et, da sich die Poly- 
merisation ais von prakt. Bedeutung fiir die D a rs t yon M otortriebstoff erwies. Die 
hólieren Fraktionen u. die Kuckstande absorbierten Os , was au f Ggw. von Di- 
olefinen u. cycl. Yerbb. mit 1 oder 2 doppelten Bindungen liinweist. (Journ. Soc. 
Chem. Ind. 44. T . 189—94.) BOnLE.

R o b e r t  L in d say  und L. M. Pease , Ulgaserzeugung. Ausfiihrliche Besclireibung 
der in New Bedford errichteten neuen Anlage zur Erzeugung von Ólgas, der 
Arbeitsweise u. der dabei auftrctenden Schwierigkeiten. (American Gas Journal 
122. 179—80 u . 191.) W o l f f r a m .

G ustav  K e p p e le r  und F r ie d r ic h  K ra n z , Uber die Wasserbindung im  Iloch- 
moorhumus. (Ygl. Ztschr. Yer. D tsch. Ing. 6 8 . 585; C. 1924. II . 905.) Nach 
W o. O s t w a l d  (K olloid-Ztschr. 29. 316; C. 1922. I. 937) untcrseheidet man
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beiin R ohtorf 1 . freies, aus dem T orf absiekerndes W . (Okklusions-W .), 2. Ab- 
pressbare3  W . (Capillar-W .), 3. H aft-W . (Kolloid-W .), 4. Chem. gebundenes 
W. — Vf. nimmt Dampfdruck-Konz.-Diagramme auf, um dadurch einen U berblick 
iiber die W .-B indung in qualitativer u. quantitativer Beziehung zu belcommen. — 
Aus iiltcrem Sphagnum torf w ird moglichst reines T o rf humusgel gewonnen u. dieses 
durch G cfrieren, E rhitzen au f 100 u. 230° veriindert. D urch Gefrieren w ird der 
Dispersitiitsgrad vergrobert u. es tr it t  eine L ockcrung der W .-Bindung u. dadurch 
bessere AbpreBbarkeit ein. A ud i crhitzter T o rf liiBt sich beim Abpressen w eiter 
entwiissern. Von diesen Priiparaten w urden im App. von Z s ig m o n d y -B a c itm a n n  
die Dampftensionen in ih rer Abhiingigkeit yon Trocknung u. W iederwiisserung 
untersucht. D abci ergaben sich folgende Grenzen des M inim al-W .-Gehaltes:

nach
Absickern abgepreBt lufttrocken w ieder stark 

benetzt

Unyeriinderter T o rf hum us. 85 7 5 -8 0 18 43
Gefrorener „ 84 70 15 40
Auf 1 0 0 ° erliitzter 83 70 8 33
Auf 230° erliitzter „ 61 50 2,5 1 0

(Kolloid-Ztschr. 36. Erg.-Bd'. 318—29. H annoyer, Techn. Hochscli.) L a s c ii.

H. G. S h a tw e ll , HydńerurTg nach dcm Bergmsverfahren. K urzer Uberblick 
iiber die vomf Yf. u. anderen Autoren augestellten Yerss. zur H ydrierung von 
Asphalt, Paraffin , Schmierol, K okereiteer, B aum w ollsaatol, Kobie usw. nach dem 
Bergiusyerf. (Chemistry and- Ind. 44. 471—77. Birmingham, Univ.) B i e l e n b e r g .

M. R a k u s in , Uber dic Adsorptionsprozessc in  naphłhafiihrendeti Schichłen. Vf. 
reinigte Erdol durch F iltration oder bloBes Beriiliren mit Kaolin, Ton, Tierkolilc usw. 
Eine iihnliche Adsorption deą Bitumen aus dem Erdol findet auch in der E rdkruste 
statt. In der T a t waren aua naphthafuhrenden Schichten entnommene Gesteine 
bitumcnlialtig; sie gaben ih r Bitumen an Bzl., CS2 oder Chlf. n icht ab; ilire Asche 
adsorbierte Bitumen aus Erdol. (Buli. Aead. St. Petersbourg  [6 ] 1919. 1143—54. 
Petrograd.) B ik e r m a n .

H e ilm a n n , Bcnzinabscheider. Dic von H a r t l e b  aufgestellten Anforderungen 
an Benzinabscheider werden vom Vf. ais unerfiillbar erklart, der hierfiir empfohlene 
App. von E l is e  S c h u l z e  w ird eingeheud krit. besprochen, andere B auarten finden 
Erwiihnung. (Gesundheitsingenieur 48. 161—63. Dresden.) W o l f f r a m .

G asin s titu t K a r ls ru h e , Bericht iiber die Priifung des „ Union“-Heizwertschreibe>-s- 
Der yon O. D o m m e r  kurzlich gebaute, von der U n io n ,  A p p a r a t e b a u g e s e l l -  
s c h a f t  m. b. H ., K a r l s r u h e  i. B ., u. yon der N. V. U n io n ,  U t r e c h t ,  H o l la n d ,  
in den Handel gebrachte fleizw ertschreiber wurde m it dem Junkersschen Gascalori- 
neter yerglichen, wobei sich durchaus zufricdenstellende Ergebnisse zeigten. (Gas- 
u. W asserfach 67. 780—82. 788—91. 1924. Karlsruhe.) S p l it t g e r b e r .

Leon M ourgeon , Frankreich, Iiohlendestillation. E in Teil des erhaltenen Gases 
wird bei seinem D urehgaug durch die Bekuperationsapp. von den Ólen u. dem 
Teer befreit u. dann durch einen 'W iedererhitzer nach dem Boden des Ofens ge- 
leitct. (F. P . 587521 yom 24/12. 1923, ausg. 20/4. 1925.) K a o s c h .

W a lte r  E d w in  T re n t, V. St. A., Koks. Organ-gebundenen S enthaltende
Steinkohle w ird mit K alk innig zu einer p ia s t M. yermischt. (F. P . 58 6 4 9 0  yom 
24/9. 1924, ausg. 27/3. 1925. A. P rior. 6/10. 1923.) K a u s c h .

Jackson  P .esearch  C o rp o ra tio n , V. St. A., Kohledestillation. Man erhitzt die 
Kohle in einer inerter Gasatm. von geringer Dampftension. (F. P . 587 047  yom 
8/10. 1924, ausg. 9/4. 1925.) K a u s c h .
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A lfre d  J e a n  A n d re  H e re n g , Frankreich, Brennsloffdestillation in neutraler 
Atm. ohne Yerasehung, wobei die Calorien in den erhaltenen Gasen zum Erhitzen 
u. Trocknen anderer alsdann der Yerkohlung dienender R etorten yerw endet werden. 
(F. P . 587150 vom 4/12. 1923, ausg. 11/4. 1925.) K a u sc h .

S ocie te  de F o u rs  a  C oke e t  d ’E n tre p r is e s  In d n s tr ie l le s ,  Frankreich, Tccr- 
destillation. Die D e s t w ird in  einer Reihe von Kolonnen durchgefiilirt, die unten 
erhitzt u. oben abgekiihlt werden. Gas w ird eingeblasen, das die Destillations- 
prodd. durchdringt u. die Destillationstemp. herabsetzt. (F. P . 587815 vom 22/10.
1924, ausg. 24/4. 1925.) K a u s c h .

S o c ie te  l '0 x y l i th e ,  Frankreich, Benzol aus Steinkohlendesiillationsgasen. Man
entwiissert die Gase vor der A bkuhlung. (F .P . 587172 yom 14/12. 1923, ausg.
14/4. 1925.) K a u sc h .

H u g o  T re n k le r ,  D eutschland, Yeruiendung olhaltiger Schiefer. Man dest. die 
Schiefer u. yerw endet dabei ais Gas ein Gemisch von Leucht- oder Verbrennungs- 
gas u. W assergas. (F. P . 587373  vom 14/10. 1924, ausg. 17/4. 1925. D. Prior. 
15/2. 1924.) K a u sc h .

Ja c k so n  R e se a rc h  C o rp o ra tio n , V. St. A., E xtraktion  von Petroleum aus 
solches enthaltenden erdigen Sto fe n .  Man erhitzt die.Stoffe in  einer Retorte oder 
einem Ofen auf hochstens 425°. (F. P . 586871 yom 6/10. 1924, ausg. 4/4.
1925.)r '" *' K a u sc h .

E d o u a rd  B o u c h a u d -P ra c e ią , F rankreich , Pelroleumersatz. Man behandelt
animal. oder yegetabil. F ette  enthaltende Stoffe mit Atzalkali (Ca[OII]4), entwiissert 
sie, wiiseht G lycerin u. Zucker aus u. dest. sie trocken. (F. P . 587 617 vom 18/10.
1924, ausg. 21/4. 1925.) K a u sc h .

TTniversal O il P ro d u c ts  C om pany , Chicago, iibert. von: G usta  v  Egloff,
Chicago, Saureschlammolbehandlung. Man dest. das Schlammol im Vakuum u. ent- 
fern t auf diese W eise die H^SO, u. dgl. daraus. (A. P . 1535213 vom 16/5. 1921, 
ausg. 28/4. 1925.) K a u sc h .

U n iv e rsa l O il P ro d u c ts  C om pany, Chicago, iibert. von: G ustav  E g lo ff  und 
H a r ry  P . B en n er, Independence, Kansas, Behandlung von Kohlenwasserstoffol. Man 
dest. das Ol in Ggw. von HCl u. Fullererde. (A. P . 1535653 vom 20/8. 1920, 
ausg. 28/4. 1925.) K a u sc h .

U n iv e rs a l O il P ro d u c ts  C om pany, Chicago, iibert. yon: G ustav  E g lo ff  und 
H a r ry  P . B en n er, Independence, K ansas, Behandlung von Petroleumol. Man ent- 
wSssert das emulgierte O l  durch A usfrieren u. dest. es un ter Druck, um schwere 
KW-stofFe in leichte KW -stoffe (Gasolin, Kerosin o. dgl.) iiberzufiihren. (A. P . 1535654 
vom 18/9. 1920, ausg. 28/4. 1925.) K a u s c h .

U n iv e rsa l O il P ro d u c ts  C om pany, Chicago, iibert. von: G ustav  E g lo if  und 
H a r r y  P . B en n er, Independence, K ansas, Behandlung von Ol. D er zum Behandeln 
(Kracken) der KW-stoffole bestimmte Ofen besteht aus einem Ofen, durch den ein 
spiraliges mit gerauhter Oberfliiche versehenes Rohr fiir das Ó1 hindurchgeht. 
AuBerdem ist eine Dampfkam mer, ein Dephlegmator u. K ondensator vorgesehen. 
(A. P . 1535655 vom 8/10. 1920, ausg. 28/4. 1925.) K a u s c h .

U n iv e rsa l O il P ro d u c ts  C om pany, Chicago, ubert. von: G ustav  Egloff, 
Chicago, Behandlung von Saureschlammol. Man dest. das Ol unter Druck, e n t f e r n t  

die HsS 0 4  u . dgl. u. gewisse leichte Ole aus den Diimpfen, kondensiert, trennt u. 
sammelt sie. (A. P . 1535656 vom 16/5. 1921. ausg. 28/4. 1925.) K a u sc h .

H e rm a n n  P lau so n , Hamburg, und H an s  M ied e l, Bern, Bestandige Mischung 
von Benzin m it damit schwer mischbarcn, flussigen B rennstofen, wie A. oder A. u. 
Aceton. Es w ird ein A. verwendet, der mit Carbiden solange behandelt wurde, 
bis die CaH 3 -Entw. aufgehort hat. (Schwz. P . 108710  yom 15/11. 1923, ausg. 2/2.
1925.) K a u s c h .
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Jak o b  M u ld e r und D irk  C h ris tia n  E n d e r t  j r . ,  H olland, Entfernung der Rest- 
gase ans Behaltem  fiir Brennstoffe (Petroleum usw.). Man briDgt Óffnungen zum 
Lufteintritt in den B ehaltem  an u. saugt. mit starken Ejektoren ab. (F. P . 586638 
vom 26/9. 1924, ausg. 31/3. 1925. Holi. Prior. 28/9. 1923.) K a u s c h .

F re d e r ic k  C. A lsd o rf, Columbus, V. St. A., Slra/jenbelag. Gekornte minerał. 
Stoffe werden erhitzt, m it gesehmolzenem Asplialt u. gegebenenfalls weiteren 
MeDgen gekornter minerał. Stoffe vermisclit, etwas Mineralol hinzugefiigt, die M. 
durch vorsichtigen Zusatz von W . abgekiihlt u. sehlieBlich durch EingieBen in 
tonhaltiges W. gekornt. (A. P . 1531723 vom 27/8. 1923, ausg. 31/3. 1925.) KU.

B.ene P au l D e lap lace , Frankreich, Erhohung der Viscositat von Mineralolen. 
Diese wird durch B. von kolloidalem AL,03  aus N a-Aluminat u. einer FettsSure 
in der FI. unter ErwSrmen^ erreicht. (F. P . 586931 vom 2/9. 1924, ausg. 6/4.
1925.) K a u s c h .)

D eutsche P e tro le u m -A k tie n -G e se llsc h a ft, Deutschland, Schmierol bestehend 
aus mit Stoffen von hoherem Kp. (Alkalien, Erdalkalien) dest. Mineralolen. (F. P. 
586599 vom 25/9. 1924, ausg. 30/3. 1925. D. Prior. 17/11. 1923.) K a u s c h .

A lexis J e a n  M arie  H ia lla n d , Frankreich, Neutraler Brennstoff. N ebenprodd. 
(aromat. KW-stoffe, Aminę, Phenolc) der Leuclitgaserzeugung werden mit PAe. innig 
gemischt. (F. P . 586311 vom 28/11. 1923, ausg. 24/3. 1925.) K a u s c h .

R o b e rt M a r ia  G erlach , D eutschland, Gemische von Alkohol und Kohlenwasser-
stoffen. Man fiigt den Gemischen bis l°/o einer brennbaren organ. Siiure oder eines 
Gemisches solcher zu. Es entstehen so Metalle u. ihre Legicrungen nicht angreifende 
Motortreibmittel. (F. P . 586651 vom 27/9. 1924, ausg. 1/4. 1925.) K a u s c h .

H erm an n  P lau so n , Hamburg, und H ans M iedel,B ern , Brennstoff fu r  Eocplosions- 
motoren. Solche aus hochsd. KW -stoffen erhaltene leichtsd. gesatt. aliphat. KW-stoffe, 
bei dereń Herst. durch eińen KrackprozeB W asserdam pf zugesetzt wurde, werden 
mit anderen Motortreibmitfcln (A., Aceton, Bzl.) gemischt. (Schwz. P . 1 0 8 7 0 9  
vom 4/10. 1923, ausg. 2/2. 1925.) K a u s c h .

xxrv. Photographie.
K a rl S chaum , iiber einige Vorgdnge und Zustande in  phoiographisehen Binde- 

mitteln und anderen Gelen. (Vgl. Ztschr. f. wiss. Photographie, Photopliysik u. 
Photochemie 23. 52; C. 1924. II. 2311.) Die Quellung eines photograph. Binde- 
mittels soli um kehrbar sein , weil sonst Schichtverziehungen auftreten. Vf. unter- 
sucht gemcinsam m i tP h .F lo r k e  diese V erhaltnisse. K ontinuierliche Verziehungen 
treten bei 9 :  12 P latten  bis zu 0,02 ° / 0 auf. Lokale Yerziehungen konnen diese 
uberlagern. E rstere lassen sich durch Einkopieren eines MeBrasters unschadlich 
machen, was bei letztereą. schwer moglich ist. Durch Erbitzen der P latten  ( 8  Stdn. 
80°) vor der Exposition u. nachlierige Behandlung mit Chromalaun laBt sich die 
Formveranderung weitgehend yerm eiden, doch treten dadurch haufig Empfindlich- 
keitsverringerung u. Sehleierbildung auf. — Die Ursache lokaler V erzerrung ist 
meist mangelhafie Adhasion bei der Entąuellung. Die Kohasion nimmt bei der 
Austrocknung schnell zu u. es entstehen Schrum pfungsspannungen, die die Ursache 
der kontinuierlichcn Verziehungen sind. — Hydrosoltropfen geben beim Eintrocknen 
auf glatter Obcrflacbe cliarakterist. Faltungs- u. Eissfiguren. D ie Sehrumpfung 
der Gelatiue beim Trocknen verursacht eine rauhe Oberflache, die eine diffuse 
SuBere Reflexion bei der Exposition bewirken kann. — Durch partielle Quellung 
(Aufbringen eines W .-Tropfens) entstehen merkwurdige Eeliefs. Eingebettete 
Fremdstoffe erleiden eine V erlagerung, auch Zonenbildung ahnlich den Liesegang- 
schen Ringen tritt auf. — Doppclbrechung konnte Vf. an eingetroekneten Tropfen 
zahlreicher Gele, besonders in der Umgebung eingelagerter Frem dkorper feststellen. 
(Kolloid-Ztschr. 36. 199—203. Erg.-Bd. GieBen, Physik.-chem. Inst.) L a s c h .
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L iip p o -C ram er, Z ur Geschiclite und Theorie des lałcnten Bildes. II. Mittci- 
lung. (I. ygl. Ztsehr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie 23. 91;
C. 1925. I. 1836.) Vf. unterscheidet zwei A rten yon adsorbiertem Ag im 
latenten B ild: solehes, das mit O sydationsmitteln gelost werden kann , u. solches, 
das unl. im Innern  des K orns sitzt. F iir die Entw ickelbarkeit ist das freie nicht 
okkludierte oder adsorbierte A g entscheidend. D er unl. T eil kann fiir die Heryor- 
rufung nutzbar gem acht w erden durch sogenannte KeimbloBlegung, die sich beson- 
ders gut bewerkstelligen laBt durch Baden der P latte  in Lsgg. yon K J, KCN, KSCN 
oder Na.jS.jO3 . Im  1. Anteil konnen durch desensibilisierende Farbstoffe bei Ggw. 
yon K B r die Keime aus der W irkungssphare der Adsorption yerdrangt werden. 
(,,Keimisolierung“.) E ine w eitere E igenschaft der Keime ist ihre Fahigkeit, durch 
Alkali aktiy iert zu -werden; in diesem Zustande sind sie fur Oxydationsmittel yicl 
leichter angreifbar. Es w ird gezeigt, daB diese „Keimaktivierung“ eine Uberfiih- 
rung  des Ag in  einen hoheren D ispersitatsgrad, eine Peptisation, ist. Die Ent- 
stchung von latentcm  Schleier au f P latten, die mit N H , gereift u. dann mit Siiure 
behandelt wurden, laBt sich damit zwanglos erklśiren. (Ztsehr. f. wiss. Photographie, 
Photophysik u. Photochemie 23. 122—31.) K e l l e r m a s n .

L iippo -C ram er, Uber den latenten Schleier. Schleierbildung ist allen Platten 
eigen, die beeinfluBten A gBr-K om er unterseheiden sich mikroskop, nicht yon den 
anderen. Die ohne Lichtwrkg. entwickelbaren K o m e r ' 'Sittstehen durch tlher- 
sclireitung der Reifungsschwelle. Schleierentfernende Reagentien setzen meist auch 
die Empfindlichkeit in hohem MaBe lierab. D ie Unterss. des Vf. uber Keimisolie- 
rung (ygl. yorst. Ref.) finden hier Anwendung, indem sich die Schleierkeime durch 
B ehandlung der P latte mit p-Pheuylendiam in aus der W irkungssphiire der Ad
sorption yerdriingen u. durch die gleichzeitig anw esende Saure zerstoren lassen. 
Diese W iederherstellung yerschleierter P latten  liiBt sich jedoch nicht allgemein 
anwenden. — Latente E indriicke, die nicht durch stralilende Energie yerursacht 
sind, w erden unter dem Namen sekundarer Schleier zusammengefaBt. Vf. wendet 
sich gegen die von m ehreren Autoren yertretene T heorie , sekundarer Schleier 
werde durch Luminescenzerscheinungen gebildet, er bringt seine B. in Yerb. mit 
einer Peptisation der Reifungskeime (Keimaktiyierung). D ie Yerhinderung der 
Schleierbildung durch Desensibilisatoren zeigt dereń oxydativen Charakter. — Das 
Auftreten yon Schleier an den GuBriindern einer P latte w ird damit erkliirt, daB 
beim Eintrocknen das der Schleierbildung entgegenwirkende Br-Salz aus dem zu
erst trocknenden Rande in  die Plattenm itte diffundiert. (Ztsehr. f. wiss. Photo 
graphie, Photophysik u. Photochemic 23. 184—99.) K e l l e r m a NN.

L iippo-C ram er, Zur K enntnis des Beifungsprozesses. I I I . Mitteilung. (II. ygl. 
Ztsehr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochem ie 23. 111; C. 1925. I. 
1835.) Farbstoffe ttben eine Schutzwrkg. au f kolloidales A gBr aus, besonders 
gegenuber der reifenden W rkg. des N II3  in einer Lippmannemulsion. Erklaren 
laBt sich die Erscheinung durch K eim vergiftung, die eine Rekrystallisation des 
durch N H S gelosten A gBr yerhindert. Bei der H erstellung einer Emulsion ist die 
Reihenfolge der Zugabe der Komponenten n icht gleichgiiltig. GieBt man Brom- 
salzgelatine in Ag-Salzgelatine, so w ird betrachtlieh geringere Empfindlichkeit er- 
zielt ais bei umgekehrtem V erfahren. Die KorngroBen sind in  beiden Fallen 
gleicli. Zur E rklarung werden innergranulare Reifungsyorgange lierangezogcn. 
(Ztsehr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie 23. 137—44.) K e l i ..

H an s A rens, Zur Deuiung der photographischen Umkehrungserscheinitngen. Es 
w erden 4 A rten yon Umkehrung untersucht. 1. D ie Solarisation. 2. D er Villard- 
Effekt, d. i. die Umkehrung des latenten Rontgenbildes durch Tageslicht. 3. Der 
Herschel-Effekt, d. i. die Umkehrung des latenten Tageslichtbildes durch Ultrarot. 
4. Die Desensibilisation. 1. Vf. w iderlegt die Luppo-Cramersche Solarisationstheorie
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u. kommt selbstiindig au f anderem W ege zu demselben B esultat wic ScuEFFER S 
(Ztschr, f. Physik 2 0 . 109; C. 1 9 2 4 . I. 1475). E r zeigt durch Bchandeln der 
Platten mit K2Cr20 ; u. andcrerscits mit KBr, daB die Ag-Menge an der Oberfliiche 
des Korns auch w iłhrend der Solarisation zunimmt. D urch „physikal. Entw ickeln“ 
chem. anentwickelter P latten zeigt er, daB eine V erm ehrung des Ag mit einer Ver- 
minderung der Entw ickelbarkeit gepaart sein kann, daB fiir dic Entw ickelbarkeit 
also auch die Struktur des Ag eine Bolle spielt. E r  nimmt an, daB die Solarisation 
auf eine Koagulation der Ag-Teilchen u. damit Verminderung der entwicklungs- 
aktiven Oberfliiche beruht. E r kann diese Annahme durch eine Eeihe von Verss. 
beweisen. Der E inw and yon L O p p o -C ra m e r  (Ztschr. f. Physik 2 9 . 387; C. 1 9 2 5 .
I. 1835), daB die Solarisation bei mit Na"N02 gebadeten P latten  ausbleibt, w ird 
widerlegt. Die Solaris,'ltion^fritt auch h icr ein, w ird nur durch das Sichtbarwerden 
der direkten Sehwiirzung uberdeckt. Vf. kann auch bei einer L ippm ann-Platte die 
Solarisation nachweisen.

2. Vf. nimmt mit L O p p O -C ra m e r  an , daB durch Eontgenstrahlen weit dis- 
persere Keime entstehen ais durch Tageslicht. D ann kann man sich yorstellen, 
daB ein Tageslichtkeim yiele Rontgenkeime uberdecken u. so w irkungslos machen 
kann. Damit kann man die anomalo A ddition u. in Fiillen starker Eontgenyor- 
belichtung die A ufhcllung erklaren. Auch diese Annahme kann Vf. durch Verss. 
mit K2Crs0 7 stutzen. 3. Verss. mit K 2Cr20 7 zeigen, daB es sich beim Herschel- 
Effekt um keine K oagulation handelt. Yff. findet das A uftreten der A ufhcllung 
bedingt durch die A nwesenheit von Br-Ionen. D a er auch durch U ltrarot-Belich- 
tung einer Silber-Gelatineplatte u. darauffolgende „physikal. Entw icklung“ den 
Effekt nicht erhiilt, nimmt Vf. eine Oxydation an, die durch A nwesenheit von Br- 
Ionen u. yon unzersetztem AgBr bedingt ist. Vf. benutzt L ichtfilter, die von 
70001 an Eot u. U ltraro t durchlassen.

4. Die W rkg. der von L O p p o -C ra m e r  entdeckten D esensibilisatoren faBt Yf. 
ais eine opt. Sensibiliaation des Herschel-Effekts fiir das sichtbare Gebiet auf. 
Hierfiir spricht einerseits das Zusammenfallen des A bsorptionsspektrum s des De- 
sensibilisators mit dem W irkungsbereich des Effektes, andererseits eine E eihe yon 
Analogien mit dem Herscheleffekt bei der Einw. yerschiedener Agentien au f die 
1’latte. Um die Solarisation an desensibilisierten P latten  zu erklaren , gebraucht 
Vf. eine Ilypotliese, die au f die Luppo-Cramersche Diffusionstheorie der Solarisation 
zuriickgeht. H ier erscheint die Anwendung dieser Theorie berechtigt, da hier an 
der Oberfliiche des K orns die Verhiiltnisse anders liegen ais im Innern, weil der 
Desensibilisator nu r an der Oberfliichc yorhanden ist. Gestutzt w ird diese Annahme 
dadurch, daB an P latten, bei' denen der Desensibilisator schon beim GuB zugesetzt 
war, die Solarisation ausbleibt. (Ztschr. f. physik. Ch. 114. 337—86. Gottingen, 
Uniy.) -  L e s z y n s k i .

J. E g g e r t  und W .  N o d d ack , Z ur Priifung des Quanicn-Aquivalenłgesetzes an 
einigen Ilalogensilberemulsionen. VfF. bestimmen nach friiher angegebenen Methoden 
(Sitzungsber. PreuB. Akad. W iss. Berlin 1 9 2 3 . 116; C. 1 9 2 3 . II I . 973) die Absorption 
einer reinen AgCl-Emulsion von demselben Ag- u. G elatinegehalt wie die friiher 
untersuchte AgBr-Emulsion. F u r K —  436 u. X —  405 absorbiert AgCl praktisch 
nichts, so daB der U nterschied der Gesamtabsorption der beiden Emulsionen dem 
AgBr zuzuschreiben ist. Die so erlialtenen W erte stimmen mit den friiher an 
gegebenen W erten der Vff. iiberein, n icht mit den von W e i g e r t  (Ztschr. f. Physik 
18. 232; C. 1 9 2 4 . I. 1146) angegebenen; ein neuer Beweis fiir die Berechtigung 
der yon den Vff. angewandten, yon W e i g e r t  angegriSenen Kechenweise zur Er- 
mittlung der Absorption des AgBr. D urch Yergleich der absorbierten li v  mit der 
durch Titration bestimmten Anzahl der freigewordenen Ag-Atome kann fiir }. —  365 
auch fiir die AgCl-Emulsion das Einsteinsche Aquivalentgesetz (Aqu.-Ges.) bestiitigt
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werden. F iir K =  436 u. A. =  405 liegt die Absorption innerhalb der MeBfehler. 
I lie r  kann um gekehrt durch Annabme der Giiltigkeit des Aqu.-Ges. die Absorption 
des AgCl fiir X =  436 m it O ^/o  u. fiir X —  405 mit 1 °/0 angegeben werden. — 
Bei Unters. der Auskopieremulsion von V a l e n t a  ergab sich die Schwierigkeit, daB 
beim Fixieren ein Teil der organ. Ag-Salze reduziert wird. Doch IsBt sich auch 
hier die durch Belichtung entstehende Ag-Mengc durch systemat. Unters. vcr- 
schiedener A rten des Fixierens ermitteln. Auch hier l&Bt sich fiir A =  365 die 
Giiltigkeit des Aqu.-Ges. wahrscheinlich machen.

Bei quantitativer Unters. ulier die Grunempfindlichkeit einer mit ). =  436 
yorbelichteten V alentaem ukion ergab sich fiir K —  436 unter Annahme der Giiltig- 
keit des Aqu.-Ges. eine aktive Absorption von 0,18°/0. Zur D eutung yerlassen Vff. 
die iibliche Theorie der Sensiliilisation durch Ag-Kcime. Sie nehmen eine durch 
Adsorption des Ag an AgBr entstehende Deformation der Elektronenhiillen an, 
die sie fiir die Absorption des griinen Lichts yerantwortlieh machen. Man kann 
also von der Photolyse einer Adsorptionsverb. sprechen, eine Anschauung, die 
gewissermaBen eine Briicke bildet zwischen der Ederschen Subhaloidtheorie u. der 
Liippo-Cramersehen Keimthcorie, u. die im Einklang steht m it den Bohrschen An- 
schauungen u. denen von F a j a n s  uber die Deformation von Elektronenbahnen. 
Diese A nschauung wird durch eine Reihe von A rgumenten gestiitzt. Die bisher 
untersuchten Emulsionen, die AgBr-Emulsion, die AgCl-Eimilsion u. die Valenta- 
Emulsion sowie eine AgJ-Em ulsion w erden verglichen u. die Grunde fiir ihre Ver- 
schiedenheit erortert. (Ztschr. f. Physik 31. 922—31.) L e s z y n s k i .

E d w in  E rn e s t  J e l le y , N atal, Sensibilisatoren. Ais Sensibilisatoren fiir geringe 
Mengen von Halogenyerbb. enthaltendes Papier, Pergam ent, Glas, Gewebe, Hiiutchen 
aus Casein, Gelatine o. dgl. dienen Mischungcn von Silbersalzen, wie AgNOs, AgSO(, 
AgC103, Silberlactat, -formiat, mit Salzen des H ydrazins oder seiner Abkommlinge 
oder Gemengen der Salze des Hydrazins u. seiner Abkommlinge. Geeignet sind 
z. B. Mischungen von je  3 Teilen AgNOa u. Iłydrazinnitrat. Zum Gebrauch werden 
*/»%ige bis gesiitt. Lsgg. berciiet. Diese konnen auch zum Yerstiirken von Licht- 
bildern dienen. (F. P . 586161 vom 14/8. 1924, ausg. 16/3. 1925.) K O h l in g .

A lb e r t  S te ig m a n n , W iesbaden, Tonung schicefelgetontcr silberhaltiger Ent- 
ioicklung8- und Kopierpapiere, dud. gek., daB man die schwefelgetonten Bdder mit 
Gold- u. Platinmetallsalzlsgg. moglichst einfacher, wenig komplexer N atur be
handelt. — Selbst lehmfarbige schwefelgetonte Brom silberbilder werden in normal- 
getonte, hauptsachiich rotelgefonte Bilder yerw andelt. (D. H . P . 413360  KI. 57b 
yom 23/7. 1924, ausg. 7/5. 1925.) K O h l in g .

L o a is  D ufay  und C om pagnie d 'E x p lo ita tio n  des P ro ced es  de P h o to g rap h ie  
en  C o aleu rs  L ouis D u fay , Versailles, F rankreich , Hersłellung von Mehrfar-bcii- 
rasłcni, bei welchen man mittels Heseryageaufdrucks den TrSger bedruckt, um die 
Entfiirbungen u. aufeinanderfolgeuden Einfiirbungen besagten Trugers zu er- 
moglichen, dad. gek., daB der Triiger in 2 Primiirfarben mit der dritten Primiir- 
farbe gefiirbt w ird u. mit Rt*servageaufdruck bedruckt wird, wobei alsdann auf 
den freien Stellen des Triigers die dritte F arbę entfernt wird, so daB die Elemente 
in 2 Farben von neuem erscheinen u. gefSrbt werden konnen mit einer K o m p lem en ta r-  
farbe der dritten yerwendeten Primfirfarbe. — D er R asteraufdruck kann beliebige, 
geometr. oder n icht geometr., regelmaBige oder unregelmiiBige Figuren zeigen. 
(D .R .P . 411612 KI. 57 b yom 17/4. 1924, ausg. 6/4. 1925. F. Prior. 11/6. 1923.) KO.

Frlnted iu German; ScliluB der Redaktion: den 20. Ju li 1925.


